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EXPO NO - denn die

wen sieh anders aus !
Im Jahr 2000 3011 in Hannovcr dic Wclmusstellung EXPO 2000 stattfinden. Ala die 1ch dazu Endc dcr 80cr Jahrcvorgesmctlt wurde, smndcn noch dic lokalcn Kapitalintcressen dcr hannoverschen >>Deumche Messe AGa im Vordcrgrund.Das Projckt solltc cin immenscs Wirtschaftsférdcmngsprogramm warden, das tier Messe AG in kamestér Zcil dcn Ausbauund die Modcmisicrung ihrcs Mcsscgcliindcs und der Vcrkchrsinfmstruktur bringen sollte, um im Konkurrcnzkampf dcrMessestandortc weitcr cine dcrcrstcn Gcigcn spielcn zu kfinncm. Ein Konch_

. _

Ldas sich nicht nur aufdas Mcsscgclijndc sclbslbsschrfinklc, sondcm 1n Hannovcr xmmcr Wtcdcr Motor und Argument war, um die gflwfimschte Stadiumstrukluricrung imSinnc dcr dcrzcit fibcrall dominicrendcn Standonlogik zu forcicren. Heme ist die EXPO weit mchr als‘cinc dcr iiblichcnGroBvcranstaltungcn: Wir schcn in dcr EXPO 2000 cine groB angelegtc Propagandaghgw zur 1Durchsclzung dcrZukunlfiscmwflrfc dcr Herrschcndcn, die nicht nur uns rund urn Hannover angeht, sondem alle, die gich mildcrbcslchcndcnWellordnung immer noch nicht abfindcn wollcn und Widcrsland dagcgen laisten.
Als offencs Anti-EXPO-Bfindnis von Gruppcn und einzelncn Leulcn aus

wollcn wir nun mit dicscm Papicr unscrc Einschfilzungcn zur EXPO zur Di
dcr Ncuformierung dos Widcrstands gcgcn dicscs Projckt zu betciligen.

Mann-over, Emmi-3n, Hildeshéim und Wunslorf
skussmn stellcn und andere auffordcm, sich an

[4] SF 4/98



Wellausslellung EXPO

2000 in Hannover

Vom 1. Juni bis 31. Oktober 2000

priisenlieren sich Regierungen von mehr

813 170 Staaten in sog. >>Léinder-

pavilions<<, GroBumemehmen zum Teil

cbenfalls mil eigenen Pavilions sowie

inlernalionale Organisationen (EU,

UNO, Roles Kreuz, ...). Veranslalterin

dcrEXPO 2000istdieBundesregicrung’,
Vorbereilung und Durchfiihrung wurde

an die eigens gegrlindete EXPO 2000 .

GmbH libemagcn. Auf fiinf der zehn

Sessel im AufsichlsralderEXPOGmbH

silzen Vemeler der deutschen Win-

sehaft, die resuichen flinf teilen sich

Verlreter der Bundesregierung, des

Landes Niedcrsaehsen, der Stadt Han-

noverundeinGewerkschaflsfunklionéir.

Umcr dem Motto >>Mcnsch—Nalur—

Teehnik« sol] den erwarteten 20 Mil-

lionen Besucherlnnen v. a. in einem

sogenannten Themenpark >I>Lusl auf

Zukun11<< gemaehl werden. Uber Han-

nover hinaus sollcn die EXPO—Inhalte

ersunals aueh dureh 30g. >>Dezentrale

Pr0jckle<< in Nicdersaehsen, der BRD

und wellweil verbreilel werden. Die

damilcinbczogenen Projckte haben sich
— wie a] le anderen EXPO-Bei [rage auch
— an der Naehhalligkeitskonzeplion der

Agenda 21 zu orienlieren und soilen fiir

cine breite Akzeptanz und einen zu—

sillzliehen griinen Anslrieh der Grofi—

Vcranslaltung sorgen. Angesproehen
werden sol len durch dieEXPO voral lem

Kinder und Jugcndlichc, die fiir die

Problemsieht derHerrsehenden und die

priisenlierte Teehnik gewonnen werden

sollen.

Talsiiehlich isl die EXPO 2000, wie

aueh sehon die erste Weltausstellung
von 1851 in London, niehls anderes als

ein Schaufenslcr der >>industriellen

Revoiuli0n<< und des Imperialismus,
eine Selbslinszenierung von patriar—
chalcm Technikletischismus und kapi-
laiistischer Maehl. Daran hat sich bis

heule wenig geiinderl. Bei Wellausstei-

lungen gchl es darum, Fortschrills—

glauben zu verbrciten und Identifikalion

mil dcm Kullurversliindnis der Ma'ch-

ligen zu fesligen. Friih in derGeschiehte

derEXPOs wurde von den Maeherlnnen

Crkannl, daB die Préisenlalion lech-

nischer Neuerungen allcin niehl aus-

reichmondern zurAkzeplanzschaffung

ideologiseh untermauert werden muB.

Ein recht passendes Beispiel dafiir ist

das Motto der Weitausszellung in
Briissei 1958, »Bi1anz der Weltfiireine

menschlichere Well«. Mil dem Wahr-

zeichen des Atomiums wurde damals

fiir die >>friedliche<< Nutzung der Atom—

energie geworben, so wie heute in Han-

nover unterdcm Vorzeiehen derAgenda
21 ffir die Gentechnologie geworben
wird. So kann es kaum verwundern,
claB als Wahrzeichen der EXPO 2000

eine riesige Darstellung des menseh—
lichen DNS—SLrangs in der Diskussion
war.

inhalle der EXPO 2000

Die EXPO hat sich nichts geringeres
vorgenommen, als »L('J‘sungen« ffir die

>>g10balcn Probleme<< wie Armut, Hun-

ger und Umwellzerswrung zu préi-
senlieren: >>Die EXPO 2000 [...] 5011 an

der Schwelle zu einem neuen Zeitaller

ein velkerverbindendes Signal fiir die

Menschen semen. Ein Signal dafiir, daB

wir erkanm haben, daB wir Mensehen

auf dieser Erde alle zusammen in einer

Well leben. Es maehtkeinen Sinn mehr,
uns in eine ersze, zweile, dritte Oder

viene Well aufzuleilen, wenn wir neue

Wege suchen. Wege, damit Menschen

einen menschenwijrdigen Lebensstil in

Freiheil und SelbslbeSLimmung linden

kennen und zugleich kiinfLig das Gleieh-

gewiehl des globalen Okosystems bes-

ser gewéihrieislen und das friedliche

Mileinander nichl gei‘ahrden.« (EXPO
GmbH 1995)

Probleme, Wege und Lijsungen sollen

vor allem im Themenpark préisentierl
werden, der in die Themenschwer-

punkte >>Dcr Mensch<<, >>Umwe1u

Landsehaft, K1ima<<, »Basic Human

Needs<<, »Die Erniihrung<<, >>Die

Gesundheim, >>Die Energie<<, »Die

Mobililfiw, »Die Zukunft der Arbeim,

»Wissen: Informalionen, Kommunika—

Iion<<, »Die Zukunft der Vergangenheim
und »Das 21 .Jahrhundert« untergiiedcrt
isL Die Konzeptionen hierfiir wurden

von LobbyisLInnen vor allem aus Wirt~

sehafl, Wissenschafl und Polilik enl—

wickell. Mil allen Bereichen soll die-

selbe Bomhaft transportiert werden:

Es gfibe keine Alternative zum Kapi—
talismus; nur (lurch >>Globalisiemng<<,

>>Libera1isierung<< und >>freien Welt-

handekc liefien 'sich die Probleme der .91

Well Ibsen. Die alle Widerspriiche

glfittende Strategie, um (liege Bowehafl
‘

durchzusetzen, heiflt >>Nae11haltige
‘

‘

Entwieklung<<.

Alleskleber ”Nachhaifige
Enlwicklungn

Zemrales Werk der »Nachihaltigen ;

Entwicklung<< is! die Agenda 21. Dieee

haben die EXPO-Maeherlnnen — ff
hinderingend auf der Suche naeh ln-

‘

hallen, die diese Mammutsehau reeht—

fertigen —erstrelativ spit, némfieh 1994,
‘

fiir sich emdeekt. Die Agenda 21 ist das 1

>>Aktionspmgramm<<, (135 2115 Ergebnis j
der UN-Umwellkonferenz in Rio 1992

‘

besehlossen wurde.

>>Nachhaltige Entwicklung<< wird in

diesem UNBericht als Entwieklung
definierl, »die die Bediirfnisse der

3

Gegenwanbefiiedigt,ohnezuriskieren,
daB kiinflige Generationen ihre Be-

dijrfnisse nicht befriedigen kfjnnen.«

Das Konzept behauptel, es wéire mitig-
lich, gleiehzeitig Wirlsehaftswaehstum, »

Ressoureensehonung und den Abbau

der weltweiten sozialen Ungleichheilen 5

zu erreiehen —selbstverslfind1ich unter
.

“

Beibehaltung bzw.’ dureh die Intensi-

vierung der bestehenden palriarchal~
kapilalistischen Wellmdnung. Tatséieh-

lich isl Nachhaltige Enlwieklung ein ~,

’

von oben betriebenes Programm zur

Modernisierung der Herrschaflsver-

hiflmisse.
'

nAlle in einem Beatn

In den Konzepten zur >>Nachhahigen
Enlwieklung<<, die von der EXPO

iibemommen werden, sind Herrsehafls-
und Machlverhéiltnisse zwisehen Mim-

nem und Frauen, zwischen Kapitai und

Arbeit, zwisehen Norden und Siiden

ausgeblendet. Es wird ein Weltbild frei

von Interessengegensétzen konsrmierL

Die Botschaft lautet: Wir sitzen 3116 in

einem Boot. Uber diese Strategic und



aufgebaulen moralischen Druck werden

KrilikerInnen zur Milarbeil am kapila-
lislischen Weltreltungskonzepl, zu dem

es keine Alternative gélbe, genoligtz Eine
»Ethik globaler Veranlworlung<< zwinge
uns alle an die Bootsriemen und zum

Rudem in die eine Richlung. Veranl—

vworllich [fir die Probleme seien irgend-
wie >>wir alle<<, und wer sich weigere
milzurudem, maehe sich schuldig am

Wellunlergang.

Nach dieser Logik konnen die Ur-

sachen fllr ArmuL, Hunger, Kriege und

Umwellzerslfirung auch nichl in ras—

sistischer und pau'iarchaler Herrschafl
und kapilalislischer Ausbeulung von

Mensch und Umwelt liegen. Als Ur~

sache fiir all diese Probleme wird im

nachhalligen Wellbild und den Bro-

schiiren der EXPO GmbH stall dessen

einrnal mehr die Legende von der

>>Bev6lkerungsexplosion<< in den armen

Landem des Siidens bemljhl. Da offen-

sichllich repressive Bevolkerungskon-
lrollmaBnahmen zunehmend am Wi~

dersland belroffener Frauen scheilem,
werden KonlrollmaBnahmen heule
subliler unler dem Slichworl »Em-

powermenm, d. h. 313 (scheinbare)
Slfirkung derRolle der Frauen verkaufl:

DieExperlen wollenquendenZugang
zu Bildung und Erwerbsquellen v. a.

deshalb verschaffen, well Bildung und

Wohlsland — naeh wesllichem Vorbild
— die >>Geburlenralen<< senklen. Die

Millcl werden modernisierl, der

lechnokralische Zugriff, der Menschen

nur als Zahlen wahmimml, bleibl dcr

gleiche.

Das gesamle Konzepl >>Nachhallige
Enlwicklung<< isl geprfigl von solchen

palriarchalen Rollenzuschreibungen:
Mfinner enlwerfen Wellrcllungspléine,
definieren sich als Experten, die die

Lage dank modernsler Technologien
wellweil >>im Griff<< haben und den

lechnologischen Zugriff auf die Well

per >>Effizienzrevolulion<< oplimicren.
Frauen haben zu funklioniercn: indem
sic im Norden arlig den von Miinnem

ersonnenen Mijll sortieren, damil die
koslbaren Ressourcen nichl im privalen
Konsum verschwendel werdcn,sondem
der Indusu’ie zur profilableren Aus-

beulung zur Verffigung slehen, und
indem sie im Trikonl daflir sorgen, daB

das zum zenlralen Problem bcslimmlc

>>Bev61kerungswachslum<< ein Endc
habe.

[6] SF 4/98

nliar:hnllmkzeplcmz und

Zukunflsffihigkeiln

1m fibrigen lager! die Probleme daran,
dafl‘ die angeblieh zu vielen Menschen
in den »Emwicklungsllindem« mil ver-

allelcr, »nichl nachhalliger<< Techno-

logie wirlschaflelen. Hier selzl der
Norden mil seiner vermeinllichen Le-

sungskompetenz an. Weslliche Indus-
lrienau'onen und Mullinationale Kon-
zeme enldeeken ihre >ainlernationale

Vemnlworlung<<, belehren den >>unver-

nljnfligen<< Siiden — und mehren dumh

>>Technologietransfer¢< ihre Profile. Bio-
und Genlechnologie sei nolwendig, um

die Nahrungsmillelerzeugung sicher-

zuslellen, Alomlechnik sei erforderlich,
um den wachsenden Energiebedarf zu

decken und die >>Kllmakalasuophe<< zu

verhindem, und die Informalions- and

Kommunikalionslechnologien werden
als einzige Millel dargestelll, um die

angeblich >>zunehmende Komplexiléll
der Probleme<< bewfilligen zu kennen.

Demenlsprechend and um ihren well-
weilen Fiihrungsanspruch zu unleru

slreichen, will die deulsehe Wirlschafl
auf der EXPO um Teehnikakzeplanz
wcrbcn. So solllen an der EXPO

beleiligte Finnen
'

»1. ProblembewuBlsein, z. B. in

Umwellfragen, zeigen, dann jedoch
2. Losungskompelenz der Unler-

nehmen demonsm‘eren Ufld dabei fiber—
zeugen, (1218

3. nur mil Technik die drfingendcn
Umwell-, Enlwicklungs- und Bevel-

kerungsprobleme zu Ibsen sind, um so

auf der EXPO fur eine unverkrampfle
Hallung zur Technik zu werben und
damil

4. die Zukunflsl‘ahigkeil deg Wirl-
schaflsslandorles Deulschland einem
wellweilen Publikum zu demonslrieren.

Im Kern ziell dieses Gemeinschafls—
projekt ab aufdie Eneichung von Teeh~

nikakzepianz: Der Mangel an Technik-

akzeplanz und die irrationale Diskussion
fiber chhnikfolgen sind schuld daran,
daB vielc Zukunflschancen in Deulsch-
land verspiell werden.« (EXPO-Be-
teiligungsgesellschafl der Deutschen
Wirtschafl 1995).

Diese Aussage verdeullichl beispiel-
hall den slralegischen Umgang der

Ma'chligen mildem Konzepl der »Nach-

haltigen Enlwicklnng<<z Die herrschcn—

den Eliten sehen wrigcsichtswachscndcr
fikologiseherund sdzialchroblemcihrc

Akzeptanz sehwindcn. Was liigc nilhcr,
ale die >>Schwelle zum 3. Jahrtausend<<

zum Anlafl zn nehmen, sich der Well-

fiffenlliehkeilhufeincrWcl lausslcllung

gelfiulerl zu prfisenlicren und die Lo-

sungen fiir die — wohlgemcrkl selbsl

definierlen — Probleme glcich mil? Zicl

dieser gamer: Bem iihungen blcibl je-
doclr naeh wie var, 1dic Profile zu maxi-

mieren und die loeslchcndcn Herr-

schaflsverhfillnisse hurch die scheinbare

Integration aller Widcrspriichc zu sla-

bilisieren.

i’Vision: Wellfrieden durch

Wellhondelu

Aueh weilerhin wollen sich die In-

dustrienalionen and inlcmalional ope-
rierenden Konzemedcn ungchindcrlcn



Zugriff auf Menschen und UmwelIIes-

sourcen sichem. Von den Landem im

Trikom und den ehemaligen >>sozialis-

tischen<< Staalen wird die Bereitschaft

verlangl, sich den Weltmarklstrukturen

zu unlcrwerfen. Vcrsprochen wird

ihnen, am Wohlsiand und »Emwick-

lungs<<vorsprung dos Nordens teilhaben

zu konnen. Westliches Kultur- und

Dcmolqatieverstéindnis wird zum Mafi-

slab und zur Bedingung fiir das Exis-

tenzrecht.

>>Globalisierung<< und >>Liberalisie~

rung des Welthandels<< sollen angeb-
lich dazu fiihren, daB >>immer mehr

Menschcn am Wohlstand teilhaben<<

konnen. Dic EXPO-Macherlnnen ver-

breiten diese Ideologie fiber die Formel

>>Weltfrieden durch Welthandel<< (EX—
PO GmbH 1997). Dem Konkunenz-

und Wetlbcwerbsprinzip soll weltweil

mit Nachdruck his in die lctztcn geo-

graphischen und gesellschafllichen
Bcrcichc zur Durchsetzung verholfen

werdcn. Die ncoliberalc >>M0dcmisier-

ung« dcs Kapilalismus wird angcpriesen
alSLosung dcr (durch den Kapitalismus

vemrsachten) Probleme.

Emgegen dieser Darstellung nehmen

die Gegenséitze zwischen Arm und

Reich immerdramatischere Formen an.

Die Ausbeutungsstrukturen, die im Ko-

lonialismus begrfindet wurden, haben
weiterhin Bestand und bilden die

Gmndlage der weltweiten Ungleich-
heiten. Auf Basis dieser Ungleiehheit
kommt jeder Region - gemfifi ihrem

>>Siandortprofil<< -eine Funktion inner-

halb der weltweiten Arbeilsteilungzu.
Die kapitalistische Systemaiik wird

immer eine (abhéngige) Peripherie be-

notigen, die Rohstoffe und billige Ar-

beitskrafi lieferL

“Gelleble Menschlichkeil”

Die versléirkle Durchsetzung des Kon-

kurrenzprinzips und die sich daraus er-

gebende »S Iandortlogik<< halverfindei‘te
Formen der slaallichen Politik auch in

den Metropolen zurFolge: An die Sielle

des Befriedungsinstrumems >>Sozial-

staat<< trill zunehmend der »Repres—
sionsstaam. Um Leistungshereitsehaft
zu erzeugen, wirddieEntsolidarisiemng
der Menschen mach rassistischem Mus-

ter weiter vorangelrieben. Dutch die

Sortierung der Menschen mach Ver—

wertungskfiterien, d. h. den gezielten
Ausschlufi bestimmter gesellschaft-
licher Gruppen, wfichst die Angst vor

der eigenen Ausgrenzung und damn
die Bereitschaft, sieh mit dem besie-

henden System 2:1 identifizieren und

nach seinen Regeln zu funkrionieren.

Dabei geht es nicht mehr um um

einenRassismus,dersichaufHautfarbe
and Pal} berufz, sondem zunehmend

um einen >>Leistungsrassi3mus<<,dessen
Grundlage Arbeitswilligkeit und Un-

terwiirfigkeitsind. Ein Ergebnis let, claB

‘

nun nicht mehr nur >>Ausléinder<< als

Schuldigeausgemachtwerden,sondem
verslfirkt arme Menschen und jene, die

sich nichtkapitalistisch verwerlen laseen

wollen Oder kennen, als Bedxollung
aufgebaut werden. Die >>Russen<<, >>Po-

len«, Oder sonstwie >>Mafia«, Fliiehi-

linge, die lcriminalisiert werden, Oder

all jene, die sich angeblich derLeislimg
fiir den >>Slandort<< verweigem, werden

als >>ordnungszerselzende Elememm

gebrandmarkt; emsprechen-d hart wircl

gegen sie polizeilich vorgegangen.

Auf der EXPO will sich die BRD als

Gastgeberin dagegen multikulturell,

verantwortungsbewuBt und richtungs-
weisend prisentieren: >>Bei der EXPO
2000 kfinnen wir zeigen, wie wir sind -

weltoffen, mitgelebter Menschliclikeii,
mit der Ffihigkeii zur intemationalen
Solidaritéii<< (Helmut Kohl 1997) — im

Gegensatz zur ihrer rassislischen Mi-

grantlnnenpolitik und der Politik der
>>Inneren Sicherheim. Durch die EXPO
wird in Hannover forciert, was in allen

grc‘jBeren Stfidten vorangetrieben wird:
Menschen werden zu >>Randgruppem
stigman'siert, kn'minalisiert und ans-den
Konsumzonen der Reichen vemieben
— héiufig mit dem Argument der bever—
stehenden EXPO.

SF 4/93 [7]



nDas Bild der Deutschen
im Ausland“

Bedeumng hat die EXPO 2003 auch als

naiionales Gmflprojekt: >>Das Bild dcr
Dcutschen im Auslzmd wird mit der
EXPO 2000 vielfach ueu bestimmt. [...]

‘

'

Dcutschland kann mit der EXPO 2000
.

einmal mehr beweiscn. daB cs aus dem
Schatten disses Jahrhundcm mit zwei

Weltkriegen herausgcueten ism und sich
zu einer lebendigen Demokratie ge—
wandelt hat. Und zehn Jahre mach der
dcutschen Vercinigung, bei der so vicIc
Mitgliederdcr VfilkcrgcmeinschaftHil-
fe gcleistcn habcn, kfinnen wir die
Gelegcnhcit nutzcn, ‘Danke’ zu sagen
— und zcigen, was wir daraus gemachi
habcn: aus dchhanccmiteinander ncu

zu beginnen.« (EXPO-General-
kommissarin Birgit Brawl 1996).

Die BRD-chiemng wiH das >>wcl£—
offont: und frc’jhliche Fesm EXPO 2000
nulzen, um 10 Jahrc >>Wi®dervercini-
gung« ab‘zufeicm und die NS-Vcrgan—
genhcit cndgiiltig als abgcschlossencs
Kapitcl dcr Geschichte zu besiegefn.
Im Kampf um Marktc und Reasourcen
wiil dic BRD wag vom Image des be-
drohlichcn GroBdeutschland. 5010th-

., mchn von dcr Bfirdc derNazi-Vergan-
.gcnheilbcfrcit, hatdicBRD keincSkm-

'

pal mchr, ihrcn politischen and fikono~
mischcn Ffihmngsanspruch weltwcit
auch militfirisch duxchzusetzen. Auch

‘

dicsc national istischcn, gcmhichtsrevi-
sionistischen und imperialistischen As-

pckle dcr EXPO 2000 machen unscrer

Meinung nach Widcrstand gegen disses

Projckl erforderlich.

EXPO demaskiewren

Die EXPO iat nicht >>veramwortlich<<
ffir dic bcschriebencn Formen moder-
nisicner Herrschaftssicherung. Die‘
EXPO hat ledjgiich die Fumktion, fiir
dicse >>ncuc Wclmrdnung<< zu werben,
Akchmnz zu schaffcn, die Weltsichl
dcr Mfichtigen in Millionen Himcn zu

verankcm — nichz mchr, aber auch nicht
wcnigcr. GroBkonzeme and Regierun-
gen priiscmicrcn uns mil immenscm
Aufwand cincn kompleucn Zukunfts-

entwurf, derdie verschicdcncn Aspcklc
(1%: hemchandcn Politik in Zusam—

menhang setzt — eincn Emwurf, dcr

sfimtliche gessllschaftlichc Bcrcichc

umfafit.

Um 1992 -— anlfiifllich cincr >>Biir~

gerbefmgung« zur EXPO — hauc dgr
Schwerpunkt des Widcrsmnds

2w!-
Schanzeiflich var allcm auf dcr Auscn-

nandersetzung mit den lokalcn Folgcn
der EXPO gelegen, mil dcm Zicl, v. a.

in Hannovcr zur Vcrhindcrung dcr

EXPO zu mobilisierdn. chtc licgt unscr

Schwerpunktjcdoch wicdcr darauf, qic
EXPO 2000 —- in Anlchnung an cmc

Paroledes Widcrstapdcs gcgcn dicEX-

P0 ’92 in Sevilla — xu >>dcmaskicrcn<<,

ihre Henschaftsfunktion dcullich zu

machen und zu kritisicrcn.

DieEXPO versucht mil ihrcm >>Wcll-

mttungsanspmch<< pnd ihrcr »I\{ach-
haltigkeim selhr View Mcnschcn cmzu-

beziehcn, nicht zuletzl aus dcm B crcich

tier Umwelt— und ImcmaLionalismus-

gruppen. Dcmaskieficn dcr EXPO hciBl

damemspmchend, dicsc Vcrcinnah-

mung dcuflich w machcn und cinc

Ablchn‘ung dear EXPO ohnc >>wcnn<<

und >>aber<< eimuforfidcrn. Hicrzu rcichl

as unsgrcr Meinung jcdoch nicht aus,

Eadiglich dig: Hensbhafiskonchlc zu

anllarven. Win“ mflsscn viclmchr auf die

Ffihigkcil‘ zur polilischcn Inlcrvcn-

tionsf’migkeit hinarbcitcn.

,

. i
Wideystand

organisieren

Uber den Prozefl dcr Dcmaskicrung
undeinaDiskussionlinkcrAIlcmativc’n
zum henschenden System crhorren wir

nus lemlich, news Dricnticnlngcn ra-

dikafer linker POMik zu crarbcilcn.

Wescmlich daffir wird scin, fiber dic
Kritik an ainzelmzn Aspcktcn patriar—
chal-kapitalislischer Hcrrschafl hin-

auszugehen and die vcrschicdcncn W i-
A derstandsfeidcr zusammcn 7.11 dcnkcn.

Ohm die EXPO positiv umdculcn odcr

iiberbewcrmn zu wbllcn, dcnkcn wir

dennoch, daB sic Rich dafiir geradc
aufgrund ihms allumfchndcn An-

spmchs anbictm. Wic angcdcutcl findct



sich in dcr Programmatik und dem Auf—

trctcn dcr EXPO cine gauze Bandbreite

von Herrschaflsaspcktcn. Die EXPO

biclct sich dcshalb als gemeinsamcr
Ankniipfungspunkt {fir linke Gmppen
aus véllig untcrschiedlichen Teilbe-

rcichcn an: fcminisLischeGruppen, Ini—

liativcn gcgcn Gcn- und Reproduk—

tionstcchnologic, Mcnschen aus dcr

Internationalismusbcwcgung, antims-

sislischc Gruppcn, Umwcltgruppen,

Ami-AKW-Bcwcgung, AmiFa, anti-

militarislischc Zusammcnhfinge, Ami-

chrcssions-Gruppcn u. v. a. m.

Zicl unscrcr Politik is: dahcr nicht an

crslcr Stcllc dic Mobilisicrung auf die

Zcit dcr EXPO hin, sondern Ansfitze,

dic darijbcr hinaus rcichen und cine

kominuicrlichc Zusammcnarbcit mit

andcrcn crméglichcn. Aktionen wollen

wir in dicscm Sinnc wcniger an ihrer

Quantiléit und GréBe alsan ihrcm Beicrag
Zur Wcitcrcmwicklung unserer prak-
lischcn als auch Ihcoretischcn Posi-

lioncn mcsscn. Wir mfichtcn auf eincn

Proch gcmcinsamcr linker Organi-
sicrung hinarbcitcn, dcr fiber bloBe

chctzung und Aktionsabstimmung

hinausgchl. Uns schwcbcn Formcn der

Zusammcnarbcit vor, wic sic sich in

den lclzlcn Jahrcn fijrcinzclnc Bcrciche

7.. B. im Rahmcn dcr Kampagne >>kein

mcnsch ist illegal<< odor dcr >>Innen3

Sladl! AkLion!« crgcbcn habcn.

Momcnmn arbcitcn wir an dcr Vor—

bcrcilung dos BUKO 22 (dcm 22.

Bundcskongch cntwicklungspoliti-
schcr Aklionsgruppcn) mil, der im Mai

1999 in Hannovcr slaufindcn und sich

thematisch mit den Thcmcnfcldcrn

EXPO 2000 und >>Gcgcnmach1 von

unlcn<< auscinandcrsctzcn wird.

”MAM memm'rw ‘MWMM

Alternative Kommunal Puflitik
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...diese Schwerpunkt-Themen def

letzten AKP—Ausgaben zeigen die

breite Palette der Fachzeitschrift

,,Alternative Kommunalpoiitik“. Sie

ist ein unverzichtbarer Informations-

dienst fiber alle Bereiche bijndnis-

griiner Kommunalpolitik. Jedes Heft

enthéilt zusétzlich aktuelle Nachrich-

ten und Hintergrundberichte‘ Wich-

tige Themen warden in Bachem und

Sonderheften vertieft.

Probehefl und Gesamtkatalog anfordem bei:

Aiternative Kommunal Politik

Luisenstr. 40, 336102 Bielefeld
Ruf 05211177517, Fax 0521/177563
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Internet: www.gruene.delakp-redaktion
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Sand im Getriebe!

Durch Totale Kriegsdienstverweigerung' Widersmnd

gegen Mossenheere und Zwangsdiensfe

1m Schwarzer Faden 3/98 hat Ulrich

Brb‘ckling einen historis‘chen Uberblz'ck

fiberdie Entwicklung der Militc‘irdienst-

und Kriegsdienstverweigerung nach

demll. Weltkn'eg azfgezeichnet. Erstellt

dar, dafl eine massenhafle Wider-

standsbewegung der Kriegsdienstver—

weigerer nie zustande kam, und auch in

Zukunft wegen der Umtrukturierung
der Armeen zu kleineren, technisch

hochausgera'steten Freiwillz'genarmeen
im Zuge der «Abschafi'ungg» der Wehr-

pflichl schwierig erscheine.

Im folgenden werde ich juristische

undpolitische Grundlagen der Tolalen

Kriegsdienstverweigerung darstellen

und erklc‘iren, dafi Massenheere keines—

wegs abgeschaffz werden, sie im slaat—

lichen System weirerhz‘n verankert blei-

hen. die Wehrpflicht also nur - wie in

einigen S taatén schon geschehen - fu‘r
unbestimmte Zeit ausgesetzt wird.

Reguliefies Gewissen und

Grundrechtsphrasen

Die Grundlage aller Herangchcns—
weisc an das Thema Kriegsdienst—
verweigerung ist die Feststellung, daB

es in der BRD kcin Rccht darauf gibt,
sondem chiglich das Recht den Dicnst

an der Waffc zu vcrwcigcm. Seit dcm

Kriegsdjenswemeigerungsncurcgclungs—
gcsctz (KDVNG) von 1984 gibt es cin

«erleichtertes» staatlichcs Prfifungs-
und Ancrkennungsvcrfahrcn, wclchcs

die Mégiichkcit gibt, den Militiirdic'nst

verweigem zu kOnnen. Dic Anuagstcl-
ler mfissen sich auf Anikcl 4 Absatz 3

des Grundgcsetzcs bcrufcn, indcm cs

heiBt: “Niemand darf gcgen scin Gc-

wisscn zum Kricgsdicnst mil dcr Waffc

[10] SF 4/98
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gczwungcn warden. Nfiheres regeh ein

Bundcsgcsetz.” Hie: warden zwei Ein—

schxfinkungen sichtbar, die cine poten—

tielchassenkriegsdicnstverweigerung
vcrhindem hclfcn semen. Ein konse-

quentes Rccht auf Kriegsdienstvct—
w‘eigcmng kénnte nfimlich so lauten:

“Nicmand darf zum Kriegsdienst ge-

zwungcn w‘crden.” Im Pallamema-
rischcn Rat, dcr das Gmndgcsetz von

1949ausmbcilelc,kamdicschorschlag
aber nicht dutch. In Vorausschau auf

den Wiederaulbau ein‘cr zukiinfu‘gen

3 N am. “6», Mg

deutschen Armani, dfzr Wchrpflicht und

cincs Militfirersatzd‘icnstcs, wurdc dic

Einschrfinkuzng “Kricgsdicnsl mit dcr

Waffe” in dfin Artikcl 4/3 cingcffihrl.
1956 war as dann sowcit, dic Wehr-

pflicht, verankcrt im ArLikcl 1221 CG,
wurdc trotz massivcr Protestc dcr

“Ohnc-UIIS-Bewegung” durchgcsclzl.

Militardienstvcmcigcrcr muBlcn sich

auxf den Mikel 4 Abs. 3 CG bcrufcn,
und Artikei 4 Abs. 1 GG, indcm “Go-

wisscnsfreihait”versichcnwird,wurdc
fiixr disses Verfahrcn somil faklisch



aufgchobcn.
Nur nicht zu politisch darf die Be—

griindung scin . Die eng an die inividuelle

Persénlichkeiigckoppclte Begriindung

muB zwischcn “gut und lbdse", die das

Gcwissen prégen, unterschciden. Der

licfc sLaatlichc Einbruch in die persim—
lichcn Frciheilsrechte wird dadurch

sichtbar, daB sich die jungcn Méinner

mental durchleuchten lasscn miiseen,

und cs cine Sclcktion gibl, weir den

Militiird ienst vcrweigem (1an, und wer

nicln.

Plunung if" den «icicle-n

Krieg»

Warum sind dicZivildicnstlcislenden

“Hclfcr in Zivil” fiir die Bundeswchr?
Wcil dcr “Zivildicnsllcistende” auch

§0genannlcr “Wehrpflichligcr” ist, und

1111 Kricgsfall “unbefrislclcn Zivil-

dlcnst” zu lcislcn hat. “Die Wehrpflichl
Wird durch den Wehrdicnst Oder (...)
durcli den Zivildicnslcrfiilll.” (§ 3 Abs.
1 WPHG). Und dcr rclcvanlc Paragraph
fUr die Einplanung dcr Zivildienstlcis-

tenden zum Krieg, der § 79 ZDG, ver-

weist darauf, (138 “Im Veneidigungsfall
besondere Vorschriften” gellen.

Konkret gilt dann § 4 Abs. 1 Nr.4 des

WPflG; “Der aufGrundderWehrpflicht
zu leistende Wehrdienst umfaBt (...) im

Verteidigungsfall den unbefristeten

WehrdiensL”

Es ist fiir die Einplanung im Kirieg
egal, ob der Zivildienstleislende aktiv

ist, Oder ob er den Mililfirersatzdienst

schon einige Jahre hinter sich gebracht
hai. Aufgrund der Wehr- und Zivil-

dienslijberwachung (§ 24 WPflG, § 23

ZDG ), die die VerfiigbarkeitallerWehr-

pflichligen bis zum 32. Lebensjahr re-

gelL muB ab acht—wdchiger Abwesen-

hail vom Wohnort Meldung'gemacht
werden. In Kombination mit dem Ar—

bciLssicherslellungsgesetz (§ 30 Abs. 1

ArbSG) ist semit fiir die Mobilmachung
im sogenannten Spannungsfall gesorgt.

Artiicel 1221 II GG regelt die Heran—

ziehungdersegenanmen“Kriegsdienst—
verweigerer nus Gewissensgrfinden”
zum Militfircrsatzdienst, dem heutigen
Zivildicnsi. 1m Krieg bleiben die lhe—

rangezogenen “Zivis” in den Kranken-

h'ausem, wo sie die Zivilbevdlkerung,
die von Granalen und Bomben zerfetzt

wurden,pflegcn. Oder sie leisten direkte

Unterstiitzung fiir die Bundeswehr,
indcm sic in Militérlazaretten die Sol-

daten wicdcrkampff‘a‘hig machen,damit
diese wieder vergcwaltigen und murder:

kdnncn.

94.020 von 133.802 Zivildienst—

leislenden, waren Anfang 1998 im

Pflcgebereich, gcnauer gesagl als Pile-

gehilfe, im Betreuungsdienst, Kran—

kemransport, Retlungswesen, bei der

individuellen Schwcrstlbchinderlcn-

betreuung oder beim Mobilen Sozialen

Hilfsdienst lfiLig. Diese werden, wie

schon envéihnl, in den Krankenhéusern

und Militfirlazarctlen unterkommen.

Und der Rest? Dcheil z.B., der“Hand-

werkliche Tiltigkeiten” ausiibt, wird in

der Mobilmaehungsergfinzung von

Maberial tétig wcrden und den Trans-

poncrrepariercn, dcrzwischen Lazareu,

Ruhrgebiet und Kaseme hin- und her-

f‘ahn. Von in der Verwaltung arbei-

lcnden Zivildienstleistendcn wurde

1987 in einer Auffordcrung verlangl,
im Rahmen der NATO-”Wintex/
Cimcx"-Man6vcr Botengéinge far die

Bundeswchr durchzufiihren. Mil éihn—

lichcm werdcn sie auch im Krieg be-

sehiifu‘gl scin.

1m _“WeiBbuch” des Kriegsminis-
teriums von 1994 heiBtesaufSeite 133:

“Zur Gesamtverteidigung wirken mili-

t'zirische und zivile Veneidisgung zu—

sammen. Sie bleibt auch unter den

veranderten sicherheilspolitisehen Rah-

menbedingumgen ein uni/eniehtbares

Prinzip.” Die “Gesamtveneidigungs-
konzeption" besteht also aus der mili-

tfirischen und der zivilen Komponeme
mit Einbindung in die NATO-Struk-

turen. “Zivile Verteidigung” umfafil

auBerder“AqurechterhaltungderSlams—
und Regierungsfunktionen”, den “Zi-

vilschutz, zu dem Selbetschutz, Wam-

dienst, Schutzbau, Katastrophensehmz
und Schutz der Gesundheit gehfiren”,
die “Versorgung mit Nahrungsmilteln,
Energie, Wasser, Verkehr, Transport,
Post- und Femmeldewesen” sowie die

“Unterstiitzung der Streitlcrafle in der
'

Mobilmachungsergéinzung und der

zivil-militfirischen Zusammenarbeil”

($.66, WeiBbuch 1985). Totale Kriegs-
dienstverweigerung heifit nicm nur die

Verweigerung des durch die Wehr-

pflichl geregelten “Zivildienstes”! Wei]

die gesamte Bevélkerung, ganz im Sinne

des “totalen Krieges” im Krieg zwangs—

verpflichtet werden kann, gem dieses

Thema alle an. Aufgrund des “meets-

sichersiellungsgesetzes” (ArbSG §§ 2,

3) — in dem es u.a. heiBt: “Fiir Zwecke

der Veneidigung einschlieBlich ides

Schutzes der Zivilbevdlkerung kann

nach Vorschriften dieses Geselzes (...)
ein Wehrpflichtiger in ein Arbeitsver—

héiltnis verpflichtct werden” sowie (lurch

die restlichen Abséitze des Artikels 12 a

GG, die Absiilze 3, 4, 5 und 6 kann die

gesamte arbeitsf'ahige Bevdlkerung
rekrutiert werden. Im § 2 Abs. 1 ArbSG

ist ein “Arbeitsplaizwechselverbm”
verankert, bzw. wird “das Recm zur

Beendigung des Arbeitsverhéilmisses”

beschrénkt.

Liukraiive

Zwanigsarbeiierl?

Im Golfkrieg stiegen die Militar-

dienstverweigererzahlen rasantan. Von

ca_. 74.000 in 1990 auf 150.000in 1991.

Das sieht aus, als 01) dies eine hervorra-

gende Voraussetzung ffir die Friedcns—

bewegung darstellte. Allerdings profi-
tierL vielmehr eine andeire SparLe von

den vielen Militfirdienstvcrweigerern.
Das sind die sogenanmen Wohlfahrts—
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verbéinde. Der Zivildienst, der damals
noch Ersatzdienst hieB, wurde 1961

eingeffihrt, und nachdem die erslen zwei

JahrzehnteMilitfirdienslverweigererals
Dmckebergergalten, nahm ihr Ansehen

im Laufe der 806!" Jahre mehr und mehr

zu. Heme geiten sic als nette Jungs,
ohne die angeb1ich fiberhaupt niehts

mehr laufen wiirde, im Krankenhaus,
Altersheim usw.

.

Die Ziviidienstleistenden sind ffir die

Wohlfahrtsverbéinde billige
Arbeitskréifte, die [111' 13,50 ,~ DM bis

1650- DM Sold pro Tag (hinzu kom-

men Essensgcld, Wegegcld, evil. Miet—

zuschuB, so daB durchschnittlich ca.

DM 900,— am Ende des Monats heraus—

kommcn) die selben Arbeilszeiten wic

ausgebildeies Fae hpersonal haben, und

auch meistens die selbcn Arbciten leis-
ten miissen. Netti) zahlen die Dienst-

stellen DM 4,— in der Siundc fiir einen

Ziviidiensfleislenden,derRestwird vom

BAZ bezuschuBL

Dadurch, daB Krankenhijuser, A1-

tcnpflegcheime, Roles Kreuz, ASB,
aber aueh 2.13. med ico international Oder

der DGB und viele andereEinrichtungen
auf die fijr sie biiiigen Zivildiensl-

leistenden zurijekgreifen, verschlicBen

siejéihriich fiber180.000 Mcnschen die

M6g1ichkeit,einen qualifizierten Beruf

zu criemcn. So viclc amllich zuge-

1assenen Zivildicnslpliitze gibt es niim-

lich. Somit findet miulerweileein Kon—

kurenzkampf zwischen diesen Orga—
nisationen um die derzcit 133.000

billigcn Zivis stall. A110 wollen in den

GenuB der subventionierten Arbeits-

kréfle gelangen. Der Swat untersliitzt

dies scibstversté‘mdlich, um die Wehr—

pflicht weiterhin aufrecht erhaltcn zu

kennen.

Fijr die Staatskasse isl das Unler-

nehmen-Ziviidiensl nicht so lukrativ:

Insgesamt beziffem sich die Ausgaben
fiir den Zivildiensl laut Haushallsplan
(EP 17) auf fast 2,7 Milliarden DM.

Das sind pro Zivi1dienslleislendcn

18.807 DM im Jahr. Dahinter verslcckt

sich der aufwendige Vcrwallungsap-
parat des BAZ: Kosten fiir Zivildienst—

sehuien, Erstattungen fiir die Dicnst—

stelien, die Ausgabcn fiir die Zivil-

dienstleistenden direkl.

Laut einer Studie von 1993 von Diel—

mar von BoetLicher ist der Zivildienst
nach volkswinschaftlichen Kriterien ein

Verlustgesehfift. Ncbcn den 2,7 Mil-

liarden {fir das BAZ, mfisscn auch

[12] SF 4/98

Arbeiisiosengeld und ~hilfe, S'ezialhilfe
und Wohngeld fiir erwerbslese Pach—

kréifte aufgeb‘racht werden. 1361 chfall
des Zivildienstes und dem Einsatz von

tariflieh bezahlten Fachiafiflen giibc es

gar noch einen Uberschufl. Billig ist der
Zivildienst nur auf berriebswirtschaft-
licher Ebene.

Repression ha!“ Koniunkturi

In den letzten zwei Iahren veruneilten
Gerichle Tolaie Kriegsdienstverwei—
gerer mii immer hfiher werdenden
Strafen. Dies liegt im besonderen In-

teresse des Kriegsministeriums. Es

verlangtineinem ErlaB,zu1ememeuen
am 18.2.1998, Totalverweigerer erst

dann aus dcr B undeswehr zu entlassen,
nachdem sieein Ziviigerichtmindeslens
zu sieben Monaten Freiheitsemzug
verurteill hat. Analog sollen zum

Ziviidicnsi einberufene Totalverwei—

gercr, zu mindestens 10 Menale Frei-

heitsemzug verurteili werden. Vor dem

«Rilhc-Erlafi» gab cs schon den «Stol-

1enberg~ und Wémer—Eriafi», die aber

beide nicht annfihemd von den “unab-

ha‘ngigen” Richterlnnen so gchorsam
beachtei wurden wie heme. 1m Juli 1998

gab es in Berlin mit 11 Menatcn Frei—
heiLssirafe die hechste Veruncilung seit

Wiedereinfiihrung der Wehrpflichl in
Berlin. Anfang 1998 verhéngledas AG

Gettingen cine Haftslrafe von 16 Mo-

natcn, die in dcherufungsverhandlung
am Landgerichl noch auf 10 Menatc

reduzicrtwcrden 1connte,sichaberdmnit
nach den Erlassen richtet. 20% alter

Tolalverweigcrer, die nach W510 an—

gek1agt sind, werden mimenveiie zu

sieben Monalen Freiheitsstrafe verur-

teilt. Die Freiheitsstrafen orientiercn
sich also am «Riihc-Eriafi‘», womit die

angebliche“Unabhiingigkeii”derRieh-
terINNen zumindesl in diesen Ffillen
offensichtiich nicht zutrifft. Dieses
StrafmaB isi zuvor ffir TKDV-Slraf—
verfahren ziemlich ungewfihniich ge-
wesen.

Bei dcr Verfoigung der Totalvers

weigercr gibt es zwei verschiedene Va-
rianten. Zum einen gibt es die Totalver-

weigerer, die zur Bundeswehr
einberu fen wurden. Diese werden dann
von der Bundcswehr arrestiert. Die

Voilereckung ven Arresten ist in aller

Regel rechtswidrig, da Disziplinar-
mafinahmen keine Strafen - diese snilen

allein Gerichten vorbehalten sein -

sondcmlediglich“‘ErzichungsmaBnah—
men” scin dfirfen und bei Totalver-

weigerem der disziplinarische Zweck,

néimlich die Ableistung des Wehr-

dienstesperse fiberhanptnichtcrwartet
warden kann. Damit wird die Arres-

tierung zur kIassischen Bcugehaft und

grub rechMWidrigen Frciheilsenlzug.
Darfibcrhinaus haltdas Vcrfahren nichl

cinma] minimalen Anforderungen an

Rechtsstaatliehkeit mind. So 155qu z.B.

dasgesarmeVerfahnenjohncBcteiligung
eines Verteidigers ab; Gcgcn dic Ent-

scheidnng den Truppcndicnslrichlcrs
kann dflifi Rechtsminei dcr Beschwerde

w.‘
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eingelegt warden, fibei die 'die Kammcr

des Truppenfiienstgerichtes (TDG)
entseheidet. Aflerdings hat diesc recht

wenig Aussicht auf Eirfolg, da sich die

Kammer des TDG zusammcnscm aus:

dem Richter am TDG, gegen dessen

Enlscheidung def Toléilvcrwcigerer die

Besshwerde eingclegt haue und zwei

Beisitzern, die Soidaten sind.”

Totalvemeigererbei der B undeswchr

sind einer kIassisch repressivcn Mchr-

fachbestrafung ausgesetzl, die z.B.



dureh die Konstruktion mchrerer ver—

schicdcner Befehlsvcrweigerungen
naeh Wehrdisziplinarordnung (WDO)
sowie dem Slraflatbestand der “Fah-

nenfluchl” (§ 16 I WStG) zusammen—

gesclzl sind. Diesen Totalverweigerem
wird dann in den Prozessen durch die

Gerichlc oflmals einc Gewissensenl—

scheidung abgcsprochen, weil sie kein

KDV-Anerkennungsverfahren durch-

gangen sind, womit die Gefahr cincr

nochmaligen Einberufung und dem-

enlsprechend cine vcrfassungswidrige

Doppelbeslrafung hinzukommen kann.

Dazu kommt die Anwendung des o.g.

«RUhc-Erlasscs», falls das Urteil mil

einer geringeren Freiheitsstrafc als sie-

bcn Monaten erging.
Dcr andercn Gruppc Tomlverweigc—

rer gchércn die sogcnannlcn aner-

kannten Kriegsdienstverweigerer aus

Gewissensgn‘jndcn an, die das KDV-

Anerkennungsverfahrcn durchgangcn
sind, und somil vom BAZ einberufen‘

wurdcn. Dicse Totalverweigercr sind

nichl durch die Arrcslierung bei der

Bundcswehr bedroht. Hier stelll nach

(lrei-u’jgigcr Abwesenhcit das BAZ

Stralanzeigebei der zustfindigen Smats-

anwalLschaft, die dann auch in 99 %

aller Fille dem SLrafantrag stattgibt,
womites zum Proch vorder Strafjusu'z
kommt. In einigen Fallen wird dann

noch das lugendstrafrecht angewandt,
well die belroffenen Tolalverweigerer
zur Tatzeit noch “Heranwaehsende”,
also unler 21 Jahrealt waren. Allerdings
bestehen viele Totalvenveigererdarauf,
daB das allgemeine Sltrafrecht ange-

wandt wird, da sie nieht vom Gericht

315 “in der Entwicklung zurfickgeblie—
bene” Oder nicht als nicht—vollslfindig
emst zu nehmende Personen diffamiert

werden moehten. Zudem hat es auch

revisibnsrecmliclle Grfinde, warum es

sinnvoller ist, das Erwachscncnstraf-

rechl anzuwendcn.

In den Strafprozessen sollle es durch

poliliseh und jurislisch korrekle Bera-

lung dazu ffihren, daB ein Freisprueh
vom Totalvenveigerer selbst und/oder

seinen Veneidigerlnnen beantragt wird.

Die dem Uneils- und InformaLions~

service (UrIS) bekanntcn Urteile gegen

Totalverweigerer beinhaltcn ca. .10

Freisprilche aus den umersch‘iedlichsten

Griinden, von denen die meisten auch

nicht rechtskrfifzig wurden. Die sinn—

vollste Variante, einen Freispruch em—

zufordem, ist es, in der Hauptverhand-
lung die angeblichen Ermngenschaflen
der «freiheitlich—demokra£ischen
Gmndordnung» aufdieProbezu stellen.

Oben wurden schon die beiden rele—

vanten ArLikeI dens Grundgeseues er-

wfihm, die zu einem Freisprueh fiihren

konnen, ja sogar mfissten, wenn das

Grundgeselz fiir den Staat nichl einfaeh

nur fiberflfissiger Balast darstellen 3011.

Das istder Artikel 1 I 66 sowie Artikel

4 I GG, die unamastbare Mensehen—

wiirde und die Gewissens- und

ReligionsfreiheitsowiedieFreiheit,das
eigene weltanschauliche Bekennmis

leben zu konnen. Die Forderung vor

Gerichtlautetdaheroftmals: Freispruch,

Abschaffung der Wehrpflieht, der

Zwangsdiensie und des Milimrs!

Doppelt verknac k1 sltzf

lfingefl

“Niemand darf wegen derselben Tat

aufGrund der allgemeinen Suafgeselze
mehrmals beeraft werden”. Dies stem

so im Anikel 103 Absazz 3 deg Grund—

gesetzes. Der Straftalbesland der

Dienstluchtistim § 53 IZDG veranlcen.

Und dieser Paragraph laulet: “Wer

eigenmfichtig den Zivildiensl verlfifit.

oder ihm fernbleibt, um sieh der

Vcrpfl ichtung zum Ziviidienst dauernd

oder fiir den Verteidigungsfall zu

entziehen oder die Beendigung cles

Zivildienslverhfilmisses zu erreichen,
wird mit Freiheilsstrafe bis zu {finf

Jahren beerafL” Das heiBL, daB im

SlIaftalbesland der sogenannten Dienst-

flucht - und auch dem der Fahnenfluehl

der in § 16 I Wehrszrafgesetz (WSlG)
geregelt ist - die dauemde Entziehung,
somit alsodie“ein ffirallemal getroffene
Entscheidung”, sich der sogenannlen

Wehrpf‘licht zu entziehen, implizien ist.

Es is: also eigemlich schon durch den §
53 IZDG und dem§ 16IWS£G geregelt,
daB Totale Kriegsdienstverweigerer
wegen ihrerlebensléinglich anhallenden

Entscheidung bestraft 'werden. Der

Artikel 103 III GG wird umgangs-

sprachlich auch als “Doppelbesua-
fungsverbot” bekannt sein. Nun existiert

dieses “Doppelbestrafungsverbot” also,
es wird aber nicht beachtet. Wer z.B.

wegen Diebstahl Oder Mordes verurteill
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wurde,kannauch nichtwegenderselbcn
Tatnochmalsangeklagtwerden.Anders
dagegen sieht die Sache im Umgang
mit den konsequenten Kriegsdienst—
verweigerem aus, die aus politischer
Molivation ihre Entseheidung getroffen

liaben. Die deutsche J usLiz bastelle sich
hier in allbewdhrler Weise ein Regle-
ment auf, nachdem es den Tolalen

Kriegsdienstverweigerem nieht so ein-
fach gemachl werden sollte. Das BAZ

Oder die Bundeswehr wilrde keine

Tolalverweigerer emeut einberufcn,
wenn ihnen im ersten‘ProzeB von der/
dem Richterln sogenannte “Gewis-

sensgriinde” in der Urteilsbegriindung
anestiert wurden. In den Prozessen

gegen Tolalverweigerer wird eine

Bundesverlassungsgerichtsemscheidung
(BVerfGE) von 1968 herangezogen:
Nash dieser Enlseheidung gilt die selbe

Tat im Sinne von Artikel 103 III GG

nur, wenn “die wiedcrholte Nichtbe»

folgung einer Einberufung zum zivilcn

Ersatzdienst auf die ein flit allemal

gelrofl’ene und fortwirkende Gewis—

sensentscheidung zuriickgeht(...)"
Welter heiBl es in dem BVcrfG-Urteil,
und das vergessen die meisten Richter

und Richterinnen: “Hinzu kommt, daB

dieses durch die ein fur allemal ge-
Lroffcne Gewissensentscheidung deter-

minierte fiuBere Verhalten (...) dem

Anspruch des SLaaIes begegnet, der mil

.dcm erslen und allen folgenden Einbc-

rufungsbescheiden vom anerkannten

Kriegsdienstverweigerer immer nur”

jetzt komml die wichtige Stelle “das-

selbe verlangt, néimlieh die einmaligc
Leistung von 18 (heutc 13) Monalcn
zivilen Ersatzdienst” . Es wird also nur

verlangl, den einmaligcn Dicnst ab—

zuleisten. Die in § 24 Abs. 4 ZDG

geforderle Nachdienpflicht ist darin

impliziert. Und die Entscheidung, die

Verweigerung des Dienstes aufrechl zu

erhalten, ist eine prinzipielle.
Erst bei der Anerkennung von

Gewissensgrlinden hat also der Artikel

103 111 GG Glilljgkeil filr die herr-

schende Justiz, und das BAZ bzw die

Bundeswehr sieht somit von eincr er~

neuten Einberufung ab. Das Grund-

gesclz hat hier also nur Gijlligkeit ffir

Mensehen,diedieGewissensdefinition
des Bundesverfassungsgerichtes liber-

nehmen, und in der vorgegcbenen Phra-

seologie sprechen. Es kann abemichl
sinnvoll sein, sieh der erweitcrlcn Form

der Gewissenspn‘lfung vor Gericht zu

[14] SF 4/98

unlemiehen. Sinn macht es vielmehr,
die Grundreehte einschrankende Bun-

desverfassungsgerichtsenltscheidung in

den politischen und historischen
Komexl einzuordnen, um die Absiehl
des Staates, antimilitaristischen Wider-
stand vehement zu verlolgen, auf—

zuzeigen.

Dynamik gegen
Massenheere Lind

Zwangsdlensle!

Das sind also im kurzen Uberbliek
die Erfahrungen, die die TKDV-Be-

wegung im Widerstand gegen den

repressiven Staat macht. Mach einem
evenluellen Aussetzen der allgemeinen
Wehrpflicht in der BRD, so wie in
anderen wesleurop'dischen Staalen

(Belgien, Niederlande, Frankreich,
Spanien plant auch den Ausslieg aus

der Wehrpflichl) wird ein Problem

aufkommen. Die privaten 11nd offem-
lichen Institudonen,diejaahrzehntelang
auf billige Zwangsarbeiter gebaut hat-
ten, um ihre sozialen und pflegerisehen
Aulgaben so billig als moglich zu

erledigen, werden kaum alle wiederr

freiwilligaufhdherbezahlle Fachkrz‘lfte
umsleigen wollen. Und auch die Wehr-
pflichlbefiirwoner habennoehnichtdas
letzte Wort gesprochen. Es gibt im

Prinzip zwei von den Zwangsdiensl-
freunden favorisiene Konzepte: 1.Eine

allgemeine Dienstpl‘licht wird als Er~

weiterung der Wehrpflichl eingefiihrt.
2. Eine allgcmeine Dienstpflicht wird

parallel zur Umwandlung der Bun~

deswehr in eine Frelwilligenarmee ein-

geffihrt. Wobei in beiden Konzeplen
auch Frauen vorgcsehen sind. Der Slant
kann aufErfahrungen fl'l'rdie zukfinftige
Zwangsrekrutierung aus dem vorhan~
denen Zivildiensl, ans den Zwangsar-
beilskonzeplen fiir Erwerbslose (Ar-
bcitsforderungsgeselz & Arbeitsfdr-

derungsreforrngeseLz von 1997) und

Sozialhilfeempl‘angerlnnen (§§ 18-20
BSHG. § 25 BSHG) sowie dem soge-
nannten “freiwilligen sozialen bzw.
dkologischen Jam” zumckgreifen. Aus
diesen drei Bereichen konnte SlCh also

zukfinfljg, parallel zur Militarisierung
der Innen— sowie AuBenpolitik voll~

zichend, eine Zwangsarbeilsgesell-
schafl zusammensctzen, die claim sehr
wahrscheinlieh — wie schon heulc
ansatzweise festgeslelll werden kann —

gar nichl‘ ale solche wahrgcnommen
wird. 3

Aufgrund dieser moglichcn Enl—

wieklungen zukiinftigerZwangsdiensle
soll‘te and? die Erfalirung der TKDV—

Bewegung sowie de‘r Arbeilsloscn-

Initiativen - Ieider habcn sich 2.18. die

Gewerkschaften kaum mil dicscm

Thema besehfifl‘jgl‘ - zuriickgcgriffcn
warden, um einen massenhaflen Wi-

derstand gegen zukunltigc und selbst-

verslilndlich aueh morricnlancZwangs-
arbeitsdienste aufbauen zu kdnnen.

Die Vorgange in Europa bcsunigcn
aueh nieht etwa die Abschaffung dcr

Wehrpfliclit, sehon gar nicht die Ab-

sehaffungderMassenliecre, wie Brock-

lingim SchwarzerFaden 3/98 sugcricn.
Sieherlieh ist, wie im Fallc Irlands odor

auch Frankreiehs die Wehrpflicln offi-

ziell abgesehafft. In den Nicderlandcn

dagegen istdieWehrpflichloffiziell fiir

unbestimmte Zeit nur ausgescui, was

auf jeden Fall eine ehrlichcrc Um ge-

hensweisemitderWehrpflichidarstcllt.
Deon, in alien nationalen Kricgs-
ministerien und der NATO bleibi die

“Gesamlverteidigungskonchtion”
(siehe WeiBbuch den BM Vg) sowie die

Plane ffireinen achnellen Wicderaulbau

des Wehrpfliehtsystemls im sogenanmcn
Emstfall in den oberstcn Schubladen.

Und daze gehdren da‘nn auch, wic in

den nationalen Geselzen (5.0.) ver-

ankerwieRekrutiemngsmoglichkciicn
tier Zivilbevdlkemng,‘ um Zivilschutz
und Versorgung eie. aufrechl zu cr—

halten. Des heiBt, dad bei Exislcnz ci—

ner allgemeinen Dlepstpflicht dicsc

Zwangsverpflichteten lgcnauso wic bci

heutiger Rechtslage (sic bleibt niimlich

sehrwahrscheinlich die sclbc, bzw. wird
nutunwesen‘llich verdndcrt: der ArLikel
123 GG, Arbeilssicneistellungsgcsciz,
Kalastrdphenschutzgesctz etc.) in die

Zivil-Mililfirische-Zusammcnarbeil
eingeplam sind. Auch wcnn, wic in der

Tat, Bundeswehr und Nato sich zu

sehlagkrafligen 11nd ficxibcl einsclz—

Daren Uberfalllmppen gcwandclt habcn.

Troudem, das Konzept der Bundcswchr
beruht nieht nur auf den miulcrwcilc

allseilsbekanmen Krisenrcaklions-
kréjflen (ca. 50.000 Soldalen) die LB.
im Namen derSFOR wfitcn, in Albanicn

einfiehlen (3/97) und jJugoslawicn im

Kosovo-Krieg bedmhen, sondcrn auch

auf die Hauplverl‘eidigungskriiflc
(HVK), die aufjeden Fall immer schr

eng mit dem Zwangsrckrulicrungs-
system in Verbindung stchcn wcrden.



Das heiBt also: Keine Entwamung!
Weitcrhin Propagierung einer breiten,

viclf‘ziltig-dezentral organisierten Be-

wegung der Massen, so lficherlich oder

unzeitgemiiB sich das ftir manche an—

hdren mag. Dali cine massenhafte

Widemtandsbewegung ausdem Bereich

der TKDV—Bcwegung zustande kom—

men kann, zeigt uns trotz allen un—

terschiedlichen historischen und sozio—

politischen Voraussetzungen die Situ-

ation in Spanien, wo jedes Jahr ca.

10.000 “Wehrpflichtige” den Kriegs—
dienst total verweigern. Diesc haben

zwar aueh mit einer noch stfirkeren

Repression zu reehnen als die TKDVer

in dcr BRD, aber aueh mit mehr Soli-

daritiit.

Speziell im Bereich der TKDV-Be—

wegung haben wir das Problem der

fehlenden Solidaritfit von anderen Or—

ganisationen sowie die schon immer

existierende Individualisierung gI’OBCF
Tcile der TKDVer. Fijr viele bleibt das

Thoma (T)KDV auch nur so lange

aktuell, wie sic sellbst von Einberufung,

Vcrwcigcrung und Kriminalisiemng
betroffcn sind. Das gilt fiir Totalver-

WCigcrcr gcnauso wie fur Zivildienst-

leislendc. Die “Zivis” sind auch nur

solange mit ihrcr bendtigten Begrfin—

dung Ifiir eine Gewisscnsentscheidung

gcgcn dcn Waffendienst bei der

Bundeswehr beschétftigt, wie sie dazu

gczwungen sind, sich damit auseinan-

derzusetzen. Selten schlieBen sich

Zivildicnstlcistcnde als Selbstorgani-
sation (SOdZDL) zusammcn.

Bei dem Vorhaben, eine breite anti—

m ilitaristischc (TKDV)—Bewegung auf—

zubauen, ist das Thoma Zwangsdienstc
viel sliirker in den Mlittelpunktzu riicken.

Hier bestchen meines Erachtens nach

die groBten Defizite, ob das die ca.

130.000 “Zivis” sind, die meistens

iiberhaupt nicht mehr merken, daB sie

Zwangsarbeitersind,oderdieTKDVer,
die zwar schon viel sensibler damit

umgehen, aber ihre Aufmerksamkeit

auf das Thoma Kriegsdienst gelegt
haben, oder - und jetzt wirds immer

schlimmer - wie z.B. der DGB, medico

international, die Kirchcn u.a. soziale

Einriehtungcn, die selbst Zwangsar-
bciter ausbcuten oder gar das Wehr—

Pnichlsystcm offiziell als legitim emp-

finden, wie amnesty international 23.

Die TKDV-Bewegung konnte eine

wiehtige Schnittstellebclegcn. Meistens

bCliiligcn sich die diversen Organi-

sationen nur sehr einseitig in ihrem

Widerstand. Entweder gegen kapita-
listische Ausbeutung (Arbeitslosen-
Selbst’hilfe-Inis, Teile der Gewerlc-

schaften, Anarchosyndikalistlnnen,
diverse K—Gruppen etc.) oder gegen
das Militfir samt Wehrpflicht (DFG—
VK, Kampagne gegen Wpfl, Zwangs-
dienste und Militéir, FriKo etc.). Die

TKDV—Problematik birgt in sich die

Beschéiftigung mit beiden Problemfel-

dern die durch diesen Staat provoziert
werden: Ausbeutung (lurch Zwangsar-
beit und Antimilitarismus.

Anmerkungen:
zu beziehen fiber Ohne Uns-Redaktion, c/o

J'o‘rg Eichlcr, Altpieschen 5. 01 127

Dresden

«Riihe-Erlafi»: BMVg - PSZ H16 - AZ 24-

98-10

vgl. OHNE UNS- Reader zur TKDV,
erhla'ltlich bei TKDV—Ini Frankfurt/M.,
c/o D. Beutner. Hegelstr. 10. 60 316

FFM & DFG-VK Frankfurt/M.,

Vogelsbergstr. 17. 60 316 FFM

so zitierte das AG Herford irn September
19% (UrIS Nr. 508) sogar don damals

schon nicht mehr geltenden «Womer—

ErlaB» in einer Urteilsbegriindung.
aus einer Pressemimeilung (August 1998)

der TKDV-lnitiative Dresden.

Drucksache 13/6197. Kleine Anfrage von

Biindnis 90/00: Griinen
Die Verteidigerlnnen mfissen nicht

unbedingt Rechtsanwfiltlnnen sein.

Nach I3 138 II StPO konnen aiuch

Nichtjuristen Angeklagte verteidigen.
Es gibt daze auch ein Projelct namens

juristische Unterstiitzung ffir

Totalverweigerer (jUT), Kontakt fiber

Ohne Uns-Red. oder UrIS.

UrIS (Urzeils- lund Infomationseervioe).
Sammlung von ca. SOOGerichleurteilen
samt Begri’mdungen, zu bestellen bei

UrIS, c/o D. Beumer

wie bspw. 1992 in Hamburg-Harburg (UrIS
Nr. 122). Dieser Freispruch wurde

allerdings in nichster Instanz "vom LG

aufgehoben.

Foto: Herby Sachs/ Version

BVerfGE 23. 191,203 and 205

Im Kriegsfall soll durch

Generalmobilmachung der gekaderten

Feldersatzbataillone eine ca. 700.000

Soldaitlrmen umfassende Stirke erreicht

warden. (vgl. ami 8/98 5.9. IAP-Di'enst

10/97)
siehe Tobias Pfliiger. Die neue

Bundeswehr, ISP-Verlag, Koln 1997.
DM 14,-

siehe Martina Fischer, in4/3-Fachzeitschrift
zu KDV, Wehrdicnst und Zivildienst,

'2/96

siehe graswurzelrevolution Noe 229/Mai

98, “Die Ignoranz dler anderen sozialen

Bewegungen ist das Hauptproblem der

totalen Kriegsdienstverweigerer". S. 10

f.
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Lissabon-Berichi

‘

Liberlarer

Kommunalismus
- eine

Erneuerung des

Anarchismus

van Wolfgang Haug

DieerstcIntemationaleKonfcrcnzzum
Libertiiren Kommunalismus und zur

Politik dcr Sozialcn Okologic fand in

dissem Sommer in Lissabon statt. Einc

zwcite wird fiir Endc August 1999 in

Plainfield, Vermont vorbcrcitct. Wcr

einen lmemet-Zugang hat und sich in-

formieren will, kann dies tun:

website:

http://www.web.nct/~anarchos

In deutschcr Sprach'c ist zudcm auch

ein neuer “Newsletter fi‘ir 'libertc'z‘ren

Komunalismus" in Vorbcreitung. Die-

scrNewsletterbzw. ffire-mail-uscr,dcr
"e-mail letter” soil [ilbcr die intcmcn

Diskussionen auf intcmationalcr und

bundesdeutsclier Ebene auf dcm Lau-

fendcn haltcn und zuglcich allc an dcr

Praxis dcr Sozialcn Okologic Interes—

siertcn sammeln, damit wir inncrhalb

dcr BRD in eincn Austauschprozcss
kommcn und uns kcnncnlcrncn.

(Irn Newsletter/c-mail letter sollcn ne-

bcn den internationalen Infos. Nach-

richten und Hinweise wcitcrgegcbcn und

Diskussionenhierzullandcdokumcnticrt

warden. Der Newsletter kann bcim

Trotzdem-Verlag filr30.-DM abonnicrt

warden. In‘ieressentcn kb'nnen sich ab

sofort meldcn, abcr noch nichls liber-

weisen. Die Rechnung kommtdann mil

dcm crslcn Newsletter/c~mail-leltcr
Endc J anuar 1999.)

Einc Bcwegung ftir libcrtéircn Kommu-

nalismus will insfitutioncllc und kul-

turelle Bodingungcn schaffcn, die dcn

Mcnschcn mehr dircktcn politischcn
Einfluss auf dcr Basis lokalcr und dc—

zanralcr Strukturcn vcrschaffcn. Sic

will unscrcralltiiglichcn Arbcit vor Ort
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ein politisches Konzepi und cine

Strategic zugrundelcgen, mitdcren Hilfc

es mfiglich wird, scheinb‘ar nicht

zusammenhéingenclc Themcn und

Aufgabcnstcllungcnmiteinandcrzu vars

bindcn und dadurch zu einer gesell—
schaftlichsn Kraftzu warden, die in den

Kommunen nicht linger ignoriert wer-

dcn karm. Das Nahzicl dcs libertfiren

Kommunalismus wiire vor ‘Ort mehr

dirclkte Dcmokratic dumhzusclzcn. sci

cs dnrch Bfirgcrvcrsammlungcn Oder

Burgcrcntschcide. Das “Nebcnzicl”
ware es, die Atomisicrung unsnrer Ge-

scllschaft durch neue Vemctzungs—
slrukturcn aufzuhalt‘en und umzudrehen

unddurchdie Herausbildungneuerpoli-

tischer Strukturen cine Basis {fir Gcgcn=
macht zu schaffcn. In diescm Sinnc ist
dcr fur dicscs Heft angckiindigte (und
aus Platzgrilndcn auf die niichstc Aus—

gabc vcrschobcne) Artikci Janet Biehls
”Duale Mach!" cine Zukuriftsvision,
dic sichcrliclh nicht (lien aktueilcn Ver—

hfiltnisscn cntspricht, dic abcr clas Ver—

finderungspowntial dos Libertiz‘ren

Kommunalismus andcutct. Ob und

inwiel’em wir die Vorsltcllung dchua-

ten Machiakzepiinreanoll nichtzulctzt

im SF konl‘mvcrs diskuticrt wcrdcn. In

Lissabon wurdedieses Kapitcl aus ihrcm

Bush 2113 dag Problematischstc cmpfun-
den undesentzilndeiesiich cinc ICbhaftc

Diskussion um die Gawaltfragc.

Vorbcreiiet wurdlc dic Lissaboncr

Kaufman: vorailcm von Dimitri Roux-

mpoulas (Black Rest Vcrlag, Mon-

tréal),JanretBiehl (Builington) und den

portugiesischen Gen‘osscn um Jose

Maria (Fachbereich Soziologic an dcr

chhnischan Universitiit Instituto Su—

Foto:
Wolfgang
Haug

parlor de Ciencias do Trabzilho o (la

Empresa, und Maria Magos, Mimrbci—

zerin derinzwischcn eingcstclltcn portu-
gicsischen Anarchozcitschrift A Ba-

‘

talha, Lissabon). Das Ausnutzcn dcr

Universitfitsstmktumn brachtc zwar dic

Kritikscitens anarchosyndikalistischcr
Kreise sin, cilaubte arbor dcn Tcilnch—



mcrlnnen cine groBtmogliche Transpa-
renz und Diskussionsfahigkeit, da samt-

liche Plenumsdiskussionen und Po-

diumsdiskussioncn simultan auf Eng—

lisch, Portugicsisch, Spanisch und Fran-

zo'sisch wiedergcgebcn werdcn konn-

ten. In diescm Zusammenhang sci auch

cin weitercr positiver Nebeneffekt er-

wiihnt: die Gratis-chmachtungsmog-
lichkciten ftir cincn Grossteil der Tell-

nchmcrlnncn in cincm iiber die Fcrien

nicht genutzten Studentenwohnheim.

Zwariiber mchrcrcStoekwerke verteilt,

crmoglichte diese Unterbringung zwei

zwangslosc Abcndc. die zum naheren

Kcnnenlcrnen der Teilnchmerlnnen

sehr viel beilrugcn, zumal die Tage
durch 7ahlrciche Vortr'agc und Diskus-

sionen wenig Spielraum flirpersénliehe
Gesprfiche liessen. Obwohl die Kritik

der spanischen AIT an vielcn Punlkten

mit falschcn Unterstcllungen arbeitete

(die ursachlich wohl nicht zuletzt in der

innerspanischcn Konfliktsituation

zwischcn CGT und CNT. ZU SUChC”

sind), dokumentiercn wirin diescr Aus-

gabe den Bricfwechscl zwischen

Anarchosyndikalisten und Libertarian

Kommunalistcn vollstiindig, weil die

Vorbehalte derneuen Bcwegung gegen—

fiber durchaus wichtigc Fragen bertjh—

ren, die as zu beachten gilt, wie 2.13. die

Abhiingigkeit dcr Kommuncn vom

Staat. Zudcm glaubcn wir, (1355 in den

Antworten an die AIT ciniges von der

in Lissabon erdiskuticrten inhaltlichen

Basis ausgcdrilckt wird.

Die Lissobonner Konferenz

fand vom 26. bis zum 28. August statt

und kann als schr crfolgreich bewertet

wcrdcn. Sic brachtc 125 libertéire K‘om—

munalisten aus 44 Stiidtcn zusammcn.

um ijbcr die Moglichkciten eincr neuen

internationalcn Bewegung zu disku-

tiercn. Vertrcten waren Stadte aus den

USA, Canada, Uruquay, Australien, dcr

Tuerkci und aus viclcn Landem Euro-

pas,diedrciTagelang [lberdieMb‘glich—
keiten flir mehr direkte chmokratie,

cine Emcuerung des Anarchismus und

libertfireEingriffsmoglichkeiten in den

untcrschiedlichen Staaten diskutierten.

Die Konfercnz crdiskutierte sich einen

lheorctischen Bezugsrahmcn, der {fir

die'l‘cilnehmerakchtabel und verbind—

lich war und im wescntlichcn anhland

Von Janet Bichls Buch “Liberta‘z‘rer

Kommunalismus" crarbcitet wurdc.

Janet Biehl eroffnete demzufolge auch

die Konferenz mit einem einstiindigen
Grundsatzrcferat, das die wichtigsten
Thesen Murray Bookchins zur Sozialen

Okologie zusammenfassend vorstellte.

In einer Serie intensiver Plena und

Workshops zu einzelnen Schwerpunk-
ten w‘urde untersucht, aufwelche Berlin-

gungen die Vorstellungen in den ver-

sehiedenen Landem Lreffen, welehe

Widerstz‘inde sich abzeichnen, inwieweit

es bereits libertar kommunalistische'

Praxisansatze gegeben hat oder gibt
etc.

'I‘liemenbereiche waren u.a. "Gesell-

schamicheProbleme und soziale Bewe-

gungen in S tadten", "Kultur und gesell-
schaftliches Leben im 21Jahrhundert

zwischen Globalitat und Lokaler Akti-
" n

vital , ZurOkonomiekleinerund gros-

Dimitri Roussopoulos (Montreal)

ser Stadte" und "Erfahrungsberichte

gesellschaftlicher Eingriffsmoglicm
keiten in Stadten und Gemeinden."

Dabci wurden auch Erfahrungen

vorgestellt, die nicht direkt von Anar-

chisten ausgelost worden waren, wie

etwa die Einrichtungen ffir direkte

Demokratie in der tfirkischen Stadt

Fatsa, die mit dem Militarputsch in den

70er Jahren ihr dramatisches Ende

fanden. Berichtet wurde auch fiber die

Anfange altemaLiver und bunter Listen

in dcr BRD Oder der Betciligung liber-

tarcr Kommunalisten an den Kom~

munalwahlen in Montreal, Canada oder

Burlington, Vermont. Manehe dieser

Bericlrte blieben aus Mange] an kon—

kreten Erfahrungen naturgemafl dabei

stehen, die Zustande' in den jeweiligen
Landem zu besehreiben und mi‘jgliehe
Ansatzpunkte eigener Aktivitéiten zu

skizzieren.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl

aus Portugal und Spanien konzemrierte

sich diese Diskussionen des dfteren auf

die Bedingungen in diesen beiden Lan—

dem, die speziell in Portugal durclraus

eine Tradition aufweisen, die den Kom~

munen grossere Selbstandigkeit zu-

billigt. Eine Ausgangssituation, die

benutzt werden karm, um Bfirgerver-
sammlungen und Stadtteilversamm-

lungen zur tragenden Saule libertaerer

Kommunaipolitik werden 2n lessen. Um

F010: Wolfgang Haug

dieses Thema beispielhaft zu vertiefen,
war ein Rechtswissenschaftler einge—
laden, die portugiesische Verfassung
genauervorzustellen und ein kommuni-

stischer B firgermeister aus einer mittel—

groBen portugiesischen Stadt, der seine

Mdglichkeiten und Grenzen erlauterte,
die ihm aufgrund dieser Kommunal-

verfassung' gegeben sind.

Die spanische Delegation, die in ihrer

Mehrheit aus Mitgliedern der 061‘ be—

stand, verdeutlichte,wie sieals Gewerlc-

schaft zunehmend auch aufkomm'unaler
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und regionaler Ebene aktiv werden will

and dabei auch Kandidaturen zu Regio-
nalparlamenten nichtausschliesst. Diese

Einschfitzung stims bei andercn Teil-

nehmerlnnen aufKritik und Ablehnung,
da sie aufgrund der Prinzipicn des li—

bertfiren Kommunalismus nichts mit

der smatlichen Ebene zu tun haben

wollen. An dieserS telle sci noch einmal

klargestellt, classes sich beim Libertfiren

Kommunalismus ausschlicBlich um

eine Beteiligung an Kommunalwahlen

oder Bfirgermeisterwahlen handeln wird

und kann. We: andere Wahlcn aufstaat—

licher Ebene auch nut in Betracht zieht,
sollte sich anderwcitig in herkomm-

lichen oder neuen (eke-)l inkcn Parteien

organisiercn!
Nicht zu kurz kamen die Einwiinde,

dassvieles in den Kommunen ein Abbild

des Staates ist und deshalb die Kom~

munen eine schwierige Basis fiir eine

Gegenmacht abgeben, nicht nur weil

sie staatliche Strukturen nachahmcn und

vor Ort durchsetzcn, sondern auch weil

ihr Einfluss héufig sehr stark durch

staatl iche Vorgaben begrenzt ist. Trotz-

dem fiberwog die Absicht,
'

den vor-

handenen (klcinen) Spielmum zu nutzen

und zu erweitem, um cine ncuc anarchi-

stisehe Praxis zu entwickeln, die sich

nicht aus der Gescllschaft zurtickzicht

oder sich in ihrcn Nischen und Ghettos

bewegt, sondcm die sich gesellschafts-
politisch einmischt und eigcne Stfirkc

zu entwickeln versucht. Zu diesem An—

satz, sahen die Teilnehmerlnnen keine

Alternative. Der Lifestyle Anarchismus.
der kulturelle Anarchismus odchzcnc—

anarchismus blcibc sehlichtwcg ohnc

jeden gcscllscliaftspolitischen Einfluss

und deshalb auf die Daucr folgcnlos. .

Der Anarchosyndikalismus ftihrt, so-

langc er sich vor allem auf die Betricbe

konzentriert, inzwischcn in allcn Léin-

dcm cbenfalls cine politischc Rand-
existenz. Der Anarchismus muB seine

theoretischcn Ansfitze anhand einer

konkretcn Praxis weitercntwickcln,
wenn er mchr sein will, als cine “kul-
turclle Bereicherung” dcs Kapilalismus.

Die Plaintield (Vermont)
Conference

soll der Lissaboner Konfcrcnz folgen,
sic ist vom 27.-29. August 1999 am

Institute for Social Ecology in Plainficld,
Vermont, U.S.A. gcplant. Sie soll sich
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speziell mit den Moglichkeiten be-

schéiftigcn wie auf eine Gemeinde Ein-
fluss ansge'ubt werden kann, wieBiirger—
versammlungen durchgesetzt werden,
wie und inwieweit mensch sieh an den

Kommunalwahlen beteiligen kann und

soll, welche S ieherungen eingebautwer-

den kfinnen, wie cine grime Anpassung
an die “Realitiit” vermieden werden

in den Defem auskenn‘t und ctwas tibcr

ihreEntwicklung, ilu‘eErfahrungcn und

ihren Einfluss auf die politischcn und

militfirischen Aktinnen sagcn kann.

Plainfield istnichtLissabon, d.h. kon—

kret. class der Service der Simultan—

iibersetzung in Frags stcht. In der Dis-

kussion sind wfirtliehe chrsctzungcn,
die sehr vie] Zeit kestcn wiirden oder

kann, und wie die Beziehungen zwi-

schen libertfiren Kommunalistcn und

sozialen B-ewegungen aussehen kennen.
Vorbereitet wird eine Einladung an

die Adressc der EZLN aus Chiapas, die
in den von ihnen kontfiollierten Gebieten
intercssante Strukturen direkter Demo~
kratie eingefiihrt hat. Die australische

Gruppe pflcgt Konlakte zu den Zapati-
stas und iibcmimmt die organisatoz-
rischcn Details. Dabei soll es nicht um

cine Soli-Aktion gehen, auch kein Ver-

treterdcrmilitfirischen Organisation ein-

gcladcn werdcn, sondem jemand, der/
die sich mit den selbstorganisatorischen
Strukturcn und Emscheidungsprozessen

zusammenfassende U‘bcrsclzungemdie
cine tiefergehende Diskussion erschwc-

ten. Eine Entscheiclung isl noch nicht

gefallen. Ubemachtet wird im lnstitul

and in Zelten, die Enfihrung wird zu-

meist dem lnstitutseigcncn Anbau enl—

stammen.

Inlernerlionoler

Ged‘ankenuusiousch

Mittels e-mail und Bricfcn findctderzcit

bercits cine rage Diskussion dariibcr

statt, wie die nfichstc Konfcrcnz aus-



schen sol], welche Themen auf die Ta-

gcserdnung kommen etc. Der erste

Punkt, dcr ausgiebig diskutien wurde,

betraf das segenannte“Screening", (135

in den USA, Canada und Australian fib-

lich zu sein scheint. Dabei wird ein

Fragebogcn an die potentiollen Teilneh-

mcrInnen verschickt, der einerseits

sicherstellen sol], dass Vorkenntnisse

fiir cine Diskussion vorhanden sind,
der aber andcrerseits auch dazu dienen

sell, dass es Storcm erschwert wird, die

Konferenz zu sprengen. Die Argumcnlc
{fir das Beibchaltcn dieses Fragebegens

betenen vor allem, dass es cine Kenfe-
renz wcrden soll, bei der konkrete Er-

gebnisse und Vorgehenswcisen fiir die

Zukunft erarbeitet werden und eine

Reise in die USA nicht sinnvoll ware,

wenn die Konfercnz durch zuviele,

wenig informiertc Menschen zu einer

Informationsveranstaltung fiber Liber—

ti'tren Kommunalismus umgewandelt
werdcn miisse. Die Argumenw. (18$

Screening abzuschaffen,betonen einer-

seits,dass es sich um cine wcniglibertam

Melhodehandelt,andererseits,dass sieh

vielc potentiell Interessierte dadureh

abschrecken lassen kennten, dass die

Konfercnz nach AuBen den Eindruek

vermittelt, cs handle sieh bereits um

cine fcsle lngroup, bei der cin Mitgc-
slalten und Mitmachen kaum noch mog-
lich sei. Diese Argumentation, die vor

allem aus Europa und vom Plainfield

Institute sclbst unterstiitzt wird, be—

fiirchtet, dass in dieser friihen Phase der

Organisierung falsche Signale gesetzt
wcrden, die leicht als elitiir ausgelegt
werden kennten. Zum Zeitpunkt des

Lay Outs dieser Num mer stand die Ab-

stimmung zu dieser Frage 7: 7 bei zwei

Enthaltungen. An dieser Stelle sei fest-

gehalten, dass wir ganz deutlich dafiir

argumentiert haben, das Screening ab—

Zuschaffen, dass wir aber andererseits

diese Frage nicht zum Mafistab fiir

unsere Mitarbeit machen werden. Wer

lctztlich aus der Bundesrepublik im

August niichsten Jahres nach Vermont

megt, wird sich vielmehr aus unscrer

konkreten Zusammenarbeit in den

niiehsten Monaten ergeben. Fiir allc,
die nicht flicgen, spielt das Screening
keine Rolle, da wir “national” voll—

k0mmen offen sind und alle Interes-

sierten dazu einladen, Gruppen zu

griinden, sich mit den lnhaltcn des

Libcrlfircn Kommunalismuszubeschaf-

ligCn, prak Lische Vorgehenswcisen vor

Ort zu diskutieren und iiber den News-

letter and gelegentliche Treffen/Vor-

trage etc. die jeweiligen Ansiehten,

Erfahrungen und Inhalte auszutauschen.

Welche Diskussionen dleuten sich auf

der intematienalen Ebene an?

Neben der konkreten Planung der

Tageserdnung der nachsten Konferenz

wird - wie es scheint —, die Frage auf—

tauchen, ob es sich um eine Bewegung

ffir libertaren Kemmunalismus handeln

sell, die ven intemationalen Diskus—

sienskenferenzen belebt wird, Oder ob

sieh im Lauf der Zeit auch eine inter-

nationale Organisation herausbilden

sell. Eine solche Fragc wird sicherlich

auf der Konferenz selbst andiskutiert

werden mfissen.

Zur bisherigen Organisation
Um den erganisatorischen Hintergrund
der bisherigen Konferenzen zu be-

leuchtcn, seicn noeh kurz diejenigen

genannt, die die beiden ersten Treffen

mittragen und mitvorberciten. Zu den

nachfolgenden Namen gescllt sich noch

ein dreikopfiges Organisationskomitee

(lOC)(!) in Montreal und Burlington,

daspraktische,organisatorischeSchritte
unternimmt, sowie ein intemationaler

Rat (IAC), dem derzeit 27 Personen

angehoren. Das lAC sell strittigeFragen
Oder Verschlage via e-mail ecler per

Pest verdiskutieren and LT. verent-

scheiden.

An der Vorbereitung beteiligt waren

und sind:
'

The Institute for Social Ecology (Plain
field, Vermont), the Institute for Social

Ecology (Brisbane, Australia), [1131th

pour une Ecesociete (Quebec), Black

Rose Books (Montreal), Seciete {16 De-

veloppement Communantaire (16 Men-

treal (SODECM) (Montreal), Fundacien

Salvador Segui (Madrid), Centre Studi

Libertmi (Milan), der Tretzdem Verlag/
Schwarzer Faden (Grafenau, Germany);
das SOCIUS department des Institute

»

Superior de Economia e Gestao und das

department ofseciology of the Institute

Superior de Ciencias do Trabalho e (la

Empresa in Lisbon, Portugal.

lnteressenten fIIr Infos undfrir cine

rpc‘z‘tere Anmeldung kb'nnen sich an den

Trotzdem Verlag (PF 1159. 7111 7

Grafenau) wenden.
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rank Harrison (Neva Seetia)
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Uher die ”Internationale
Konferenz zu Libertaren

Kommunalismus“, die in

diesem Jahr in Portugal
[stattfinden wird]

van derAsaciac/on

lnfemaciona/ de lo:

frabajadores

In Anbetracht der Tatsachen; daB:
* D iesc Koo lfercnz von zwci'dcmokra-

tischon portugicsischcnStaatsinstitutio-
nen nnterstiitzt wird: dcr Hochschule

fiir Wirtschaft und Verwaltung und dcr

Hochschule ffirUmcmchmens— und Ar—

beitswissenschaft.

*Es laut Regicrung die Aufgabc dcr

Konfcrcnzsponsorcn ist, Spczialistcn
dcr sozialcn Entfrcmdung hcrvorzubrin-

gen: Wirtschaftswisscnschaftlcr, d. h.

Vencidiger dos kapitalistischon Wirt—

schaftssystems, Manager dcr sozialcn

Ausbcutung ctc.

*Vcrantwortlichc Mitglicdcr von

S tadtr‘atcn und politischc Fiihrungskréif—
to (,,OS Vcrdcs“, okologischc Partci)
cingcladcn wurden,andcm Trcffcn [cil—

zunchmcn, obwohl die lctztcn Wahlcn

die Albhangigkcit dcr Panel (links und

rcchts) von kapitalistischcn Invostitio-

non bewicscn habcn.
* Die Vcranstaltung und Organisation

dcr Konfcrcnz untcrstiitzt wird. von cr—

klartcn,,Anarcho“—Kapitalistcn,dicdic
Militfiraktion dcr USA im ,,Golfkricg“
im lctztcn Jahr und allc dcmokratischcn

Wahlcn (politisch, syndikal, parlamcn-
tarisch und lokal) untcrstiitzt habcn.
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*An der Organisation dar Konferenz
die Veranstaltcr do: ,,Gedcnkfeier 100
Jahre Portugiesischo Anarchistcn“ be—

tciligt sind, cine von der Regierung in

Lissabon und dem Slaats-Kulturboauf-
Uagten untcrstijtzte Zeromonie, zu der

bcruhmt-bcr‘tichtigte Forgotten dot Po-
litik eingcladcn wurdon (dcr Ex—S icher-

heitsbcauftragtc Alberto Costa, der

u'otzkistischc PSR-Vorsitmnde Fran-
cisco Louca, ciner dcr ,,Os Verdes“,
Reprascntantcn etc.), von der abet (lie

Vertcidigcr der Sozialen Revolution,
international, egalitiir and libertfir. d. h.
die Anarchisten und Anarchosyndikaé
listen, ausgcschlossen warcn. Die Ver-
anstalter dcr ,,Gedonkfcier“ versuchten,
allcrdings vergcblich, revolutionaron

Anarchismus, dcr in ihrcn Worton

,,fib~crholt“ ist, dutch cincn ,,modc3mon“

Anarchismus zu cractzen, d. h. (lurch
eincn Anarchismus, dot mil liberalem
odor Markt-Kapitalismus und reprfison-
tativer oder burgerlicher Demokratic
vcrcinbar ist.

*Es cin w‘eitcres Bemijhen der Ver-
anstalter dcr Konferenz ist, die Mitwir-
kung von Murray Bookchin an dicsem

Trcffon zu crhalten. Diescr amerikani—
scho Okologc stellte die direkte Aktion
dos bonachtciligten und ausgebeutcten
amcrikanischcn Volkes cinem okologi-
schen und kommunalistischon Kampf
gcgcniibcrficr von derliberalgenannlen
amcrikanischcn Mittclklasse geffihrt
wird. Das Koncht dor hegelianischen
Gcschichto, vcru’cten won Murray Book-
chin und seinen marxistischien Idoen
zur Frage dcs Syndikalismus, licB ihn

schlichn, dcr Anarchosyndikalismus
in den USA sci tot.

Zusammonfasaend habcn wir cs hicr

mil cincm weitomn ,,ncoanarchisti-
schen“ konterrevolu‘tionarcn Mantivcr

zu tun, dais den libertarcn Kampf nichl

nor in Portugal , sondom auch in Spanicn
und anderen romanischcn Lilndcrn an-

zugrcifen versucht. :Mit cincm IWA—

Vorantwortlichcn gcaprochcn, ist Pom]-

gal als tier Ort fiir diesc Konfcrcnz aus-

gowiihlt Worden, wail dic libcnarc Bc-

wogung in diesem Land schr schwach

ist. Die Voranstalterdcr Kon fcrcnz wis—

son um die heftigo Réaktion, dic dicscs

Trelfon in andoran rloinanischcn Lan-

dom bckamc. Also fiirchlcn dicsc Mo—

domisiorerdoafitnalrchismus,daB sclbst

in Portugal; ein groflanidcrstand gcgcn
ll’lll‘ komerrevolutionltrcs Mandvcr cm-

stoht. Ans diosom Grand habcn sic vcr-

sncht, oinigojungo Libcrtiirc und sclbst

apanischeLibertaro m it ihrcm kontcrrc—

volulionélrcn Manfivbr zu kompromit-
Heron: so riafen sic zu cincm libcru‘ircn

Camping, scheinbariunvcrfiinglich, in

Izoda auf.
‘

Um oinestaxke undumfasscnchcak-

lion auf die ”libertine Konfcrcnz“ zu

vormciden, wagten e‘s dic Vcranstaltcr

und Untorsi‘illzer 2U sagcn, daB dic anti -

refonnistischon uncl anti-Wahl Idccn

(let AIT~SP und dchAI-Gruppcn Portu-

gal niclzt von der spalnischcn CNT und

don andemn iberisclicn FAI-chioncn
gotoilt warden, Dies cntspricht niChI
tier Wahrheit. Es ist wohlbckanm, daB
die FAI und die CNT dic Aktioncn dcr

Foinde ties Anarchosiyndikalisnms ab-

lehnon, wie z.B tier Portugicsischcn
Frcundo dot spanischcn CGT (cinc in-

net‘halbderCNTemsmndcncrcfomlisli-
ache Organisation). CNT und FAI unlcr-

stutzen cs nicht, den ‘Iibcrtiircn Kampf
in cin weiteros Produkt dcs Mcdicn-

markics umzuformen‘, d. h. in cinc ldcc,

diemitkapi‘talistischeirDcmokraticvcr—
einbar ist, and in ein akadcmischcs Wcr-

bemodium ffirden Pragidcntcn dos Pada-

gogischcn Rates do; Hochschulc fiir

Verwaltung und Wirtschaftmic ,,ncoli-
bonfire akademische“3Autoritai, wclchc

din Einladungen zur ,,chcnkfcicr“ ver-

teilthat), flit den Anarcho-Kapiialistcn
Julio Figueiraa uncl andcrc Dicbc dcr

Ponugiesischcn Akadcm ic. Spczicll dic

CNT-AIT, mit diam kontinuicrlichcn
Bern fihen, ihrgesamtes historischcs Er-

bo wiederhorzustolion, das nach dcm

Spanischca Burgcrkriog gcstohlcn wur—

do, kann nicht ncbcn dcn Soziologcn
Julio Figuoiras gestoilt wcrdcn, Haupl-





die letzteren direkl gewfihlt sind, sind

bereits weniger repriisemativ fiir das

Voik.“

Wie kiar diese Unterscheidung auch

immer fiir Bakunin war, sic fehit be-

dauemswerterweise in dcr Denkweise,

die hinter der AIT-Erkliirung stcht.Ta1-

s'achlieh erhiilt die Erkliirung die Idee

aufrechi, daB jade Politik - auch lokale

direkie DemokraLie - Staatskunst und

daher abzuiehnen isL Die Autoren dcs

Dokuments zeigen keinc Andeulung
von Wissen um die Siellung des Liber—

tfiren Kommunaiismus in der Tradi1ion

der federation der Kommunen“.

Untersti‘ilzen Libertiire

Kommunaiistlnnen/Soziale

Okologlnnen pariamentarische‘
Wahlen?

Sie lehncn parlamentarische Wahlen

kaiegorisch als szaatlieh ab. Sic verunei-

lcn alleErki‘ai-ungen, diedie Beteiligung

an parlamemarischen Wahien und am

zenuaiisierten Staai unterstiitzen. Men-

lanet Biehl

Der libertfire Kommunalismus

Die pelitische Praxis der Sozialdkeiogie
168 5., Breschur, 26, DM/sfr
ISBN: 3-931 7136—07-2

Posfiach H 59, 71 i 17 Gr'afenau
Tel: (070 33) 442 73

Fax (I070 33) 452 64
1

e-Mail: TmtzdemuSF@t-oniine.de
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schen, die die Beieiiigungan parlamen-
tarischen Walilen unterstfitzen, werden
nicht wissentlich zur Konferene111 Lis-

saben zugelassen.
Untersiiiiztdie Konferenz 7111 Liberta-

rem Kommunalismus/Sezialer 0110111
gie ,,die iibertéire Beieiligung an deme-

kratischen Wahlen, die pelitisch eder

syndikai, parlamemarism Oder lokal“
sind?

Ail diese sehr untersch iediichen Arlen
von Wahlen au feinen niediigen gemein-
samen Nenner 211 reduzieren - ais Wah-

lien - 11nd sic damn als soiche abwlehnen
ist absurd. Wahien in biirgeriichen Na-

tionaistaaten sind‘kaum mit Waiilen in

Gewerkschafien - z. B. in der CNT -

gleichzusetmn . Noeh sind pariamentari-
sche Wahlen mitio‘kaienWahlen gicich-
zusctzen, in denen libertiire Kandidnien
die Ferdicrung einerdirckten Demokra-
1ie anstneben. Liberifimr Kommunaiis—
mus/Soziale Okologie [chm die Retaili—

gung an pariamcmarischen Wahlen ab,
c1 untersifitztjedech die Bemiligung am

Wahien auf lokaler Kommunaiebene in
dicser Hinsichl: er untersiiilzl Kandida-

1611, die mii einem libcriéiren kommuna-
lisiischen Programm kandidieren 11nd

neben weitercn Forderungen die Demo-

lkratisicrung kommunaler Peiiiik sowie
die Schaffung direktdemekraiiseher

Volksversammiungen verlangen.
Isl Liberlfirer Kommunaiismus/So-

ziale Okologie cine ,,anarcho“--kapila-
lisiische ideologie?

Diese Ansehuldigung ist grotesk. Li-

berliirer Kommuinalismus/SoziaieOke-
logie leistel nichi nurWidersiandi gegen
den Kapitalismus der Uniemehmen, er

nimmt cine sehr kn'tische Haitungseibst
gegcniibchenossenschaften ein,wenn
diese alsForm (161 ftiedliehen Evolutien
vom Kapitaiisrnus zum Anw‘chismus

geffiirdert wcrciein. Was er forderi, ist die

,,K0mmunnlisieirung der Wirtsciiafl“-
im Untcrschied zu ihrer Versiaailiehung
(verielcn vom Smaissozialismus) und

ihrem Besi17. durch die Arbeiierin einem
bestimrnten Unicmehmen (Syndikalis-
mus). In einer libertiirkommunaiislisch/
sezial ekoiogischen Gesellschaft wéire

Eigentum - darunter sowohl Land 2115
aueh Fabriken - kein Privatbesitz. 512111
desscn wéire die Wirtschaf1,,im Besitz“
11nd vcrwaltci von den Biirgern (ier Ge-

meinschaft in ihrcn Versammlungen.
lDie B iirgcr wijrdicn polilische Enlsc hei—

dungcn in alien Bereichen des iekalen

Wirmchafllebens Lreffen, nicht in ihrer

Eigenschafl als Arbeiler in ciner be-

siimmten Fabrik Oderjeinem Untcmeh-

men (was aie ieieht e‘ngsiimig wcrdcn

und die beschrfinkten wirtschafLIichen

interessen diesesUnwmehmcns vcrfol-

gen iassen 5165111116), ‘sondern in ihrer

Eigensehaft ais Bijrger, mil Blick fiir

die ‘Inieressen der Gcmcinschafl 2115

Games. Bei wirtschafil ichen Belangen,
die fiber eine Gemeinschaf1 hinausgc-

hen,wiirdendieBiirgerversznnmlungcn
in ”111111 regienaien 211311111 menschliisscn

Enlseheidungen 11111111.

Fordem Liberliire

Kommunalistlnnen/Sozialc

0kaloglmen die

Ungiilligkeimrklfirung dc:

Kiassenkampfes?

Emschieden nicht. Sehr reale Klassen-

unlerschiede bestchen zwischen Arbci-

(em, Bauem, dem Kiejinbiirgerlum und

dem Biirgertum, die
‘
sich in linemen

undkonlq‘eten Kenflikien zwischcn die-

sen K111531211 zeigen. Abcr der Klasscn—

kampf mufi nichi 111.111 im Bereich der

Produktion gefiihrtwerdcn, wo Lohnar-

bail. idem Kapitai gegcniibersteht (so
wiehiig dies auch ist), er kann auch 1111f

31311115111161 Ebene gefiihrl wcrden, in

kommunaien Versammnlungen In den

Versammlungen werdcn die Unler—

schiede zwisehen verschiuiencn K1113-

51311 11131701116161: und in ihrer ganzcn In-

tensiifii ausgetragen Werden. Talsiich—
lich wird die Versammlung zu cincr

Arena E168 Kiassenkzimpfes.
Wiehtige Reveiutionen der Vcrgnn-

genheiihaitennichtmireine wirlschnfi-
iiche Dimension, 3011de auch cine

stiidiisehe. In drei enmeheidenden fran-

zfisischen Reveiutionen war Paris der

Omevolutionareriniiizuive, Inspiraiion
11nd Konflikie;111 denRussischen Revo-

iutionen von 1905 11nd 1917 Spicllc Pe—

trograd dieig ieiche ehrcnvollc 11nd cm—

scheidendeRoiiemnd11181111111011 naeh

Clem Fail von Saragossa, war Barcelona

dasaumentische Zentr111n dos Anarcho-

syndikalismus. Die verborgenen revolu-

tienaren Potentiaie der sliidlischcn

Sphere - in der Nachbdrschaf1 dcm

Vieriel, dem Stadtteil, dcm Bezirk und

anderen stfidtisehen Bestandleilcn - 7.u

fibersehen hiefle, einess der wich 11' gsicn
Merkmale 11011 Revoiu‘iionen, wie sic in

der Gesehichie verkamen 7.11 iiberschcn.

Libertfirer Kommunnlismus/Sozialc
Okologie versuchi diese wichligc Di—



mension aufdas Programm fiir zukiinf—

tigc Kiimpfe und soziale Revolutionen

zu setzen.

StelltMurray Bookchin, der fiihrende

Theoretiker des Befreiungs—Kommuna-
lism us und der Sozialcn Okologie ,,die

dirckte Aktion des benachteiligten und

ausgebeuteten amerikanisehen Volkes

einem okologischen undkommunalisti-

schen Kampfgegenijber, der von der li-

beml genanntcn amerikanischen Mittel-

klasse gefiihrt wird“? Haben ihn seine

nmarxistisehen Idecn zur Frage desSyn-
dikalism us schlieBen lassen, der Anar-

Chosyndikalism us in den USA sci tot“?

Bookehins Ideen zum ,,’o’kolegisehen
und kommunalislisehen Kampf“
sehlieBen die arbeitcnden Mensehen

niehtaus, sondem betonen vielmehr ihr

Potential, als Btirger zu fungieren, die

nicht nur mit Arbeitsplatzfragen befaBt

sind, sondem auch mit dem nachbar—

sehaftlichen Umfcld, in dem sic leben,

mitFragcn derErziehung,derOkologie.
dcr Gesundheit, dcr Astheu'k und ancie-

ren Aspekten der Stadt. Der Klassen—

kampf [fill in der Gcmeinschafi auf,

nichtnuram'ArbeiLsplatz. Diese Dimen-

sion wurde sowohl von deranarchosyn—

dikalistisehen wievon der marxistischcn

Bewegung unzureiehend betont.

Wie Bakunin ist Bookehin von den

Idcen Marx‘ beeinlluBt, vorwiegend im

Bereieh der Wirtschaft, und er hat aueh

vcrsucht, die dialektisehe Philosophie
unter okologischen Gesiehtspunkten
Weiterzuentwickeln. Aber Bookehin,

den Autor von ,,l-I(‘jr zu, Marxistl“, als

Marxisten zu bczcichnen ist absurd.

Wenn erglaubt, der Anarehosyndikalis—
mus ,,in den USA sci tot“, hatchriinde

dafiir. Obwohl er den Anarehosyndika-
lismus als die bestorganisicrle Form

dcs Anarchismus in der Geschichtc be-

tmchtet, hiilt er dessen Problcme heute

{Ur enorm, darunter die Kooptation des

Prolelariats und dcssen kontinuierlichc

Reduzicrung aufcincn klcinen Bruehteil

der Gesamtbevolkerung, die Abnahme

(les uaditioncllcn Klassenbewufitscins

Und die Wahrseheinliehkeit, daB ein

gTOBer Teil der frijher vom Prolctariat

alngCfijhrten Arbeitcn in Zukunft von

Masehinen ausgefijhrt wird.

In den Vereinigten Staaten ist die

kommunalistischc Tradition sehr vie]

Starker, wie 7.. B.‘ in der Versammlungs-

b‘CWCgung des town meetings Neueng-

lands. Dcswcgcn haben fiihrende anar—

chistische Theoretiker in den USA dem

Polo: Cristina Garcia Rodero

Libertéren Kommunalismus als Basis

einer anarchokommunistisehen Per-

spektivcund Bewegung groBere Bedou-

tung beigemessen als dem Anarcho—

syndikalismus.

Welchen Zweck hat die Konferenz
in Lisxabon?

Weit davon entfernt, ,,Spezialisten cler

sozialen Entfremdung“ und ,,Vertei—

diger dos kapitalistisehen Winsehafts-

systems hervorzubringen“, wie von der

AIT behauptet, ist es der Zweck der
'

Konfcrenzi die antistaatliche, antikapi-
talistisehe Politik des Libertfiren Kom-

munalismus weiterzuentwiekeln.

Wer wurde eingeladen, an der

Konferenz teilzunehmen?

Menschen, die ,,daran interessiert sind,

die Politik cler Sozialen Okologiez den

Libertfiren Kommunalismus zu disku-

tieren und weiterzuentwickcln“, sind

willkommene Teilnehmer der Konfe-

renz. Entgegen dcr Erkla‘rung der AIT

ist niernand deran der Konferenz Betei-

ligten ein ,,Anarcho“—Kapitalist. Sollten

,,Anarcho“-Kapitalisten die Konferenz

unterstiitzen, habcn sie deren Intentio-

nen mtierstanden. Kein Mitglicd der

,,Os Verdes“ wurde zur Teilnahme an

derKonferenzeingeladen. Kaine Unter—

stijtzerdes Goltkrieges sind an der Korn-

ferenz beteiligt. Weder die burgerliehe
Regierung in Lissabon noch der Slams-

KulLurbeaufcragze, noeh der ”Ex-Simm-

heitsbeauftragte, Alberto Costa“, noeh
der ,,trotzkistjsche PSR-Vorsitzende,
Francisco Louca“ wurden eingeladen,
an der Konferenz teilzunehmen. Die

Behauptungen der AIT-Erklfirungfiiese
Leute seien an der Konferenz beteiligt,
sind vollkommen unwahr.

In der AIT-Erkléirung heiBt es,

,,Verantw0rtliehe Mitglieder von Stadt-

rfiten und politische Ffihrungskrfifte“
wurden zur Teilnahme eingeladen. Das

einzige Kfimehen Wahrheit daran ist,
daB ein portugiesischer Kommunalver—

Lreter eingeladen wurde, einen Vortrag
zum Thema ,,die Gemeinde und die

Portugiesische Verfassung“ zu halten.

Zufz’illig ist Portugal - politisch, wenn

auch nieht wirtsehaftl ieh - eines der de-

zentralisiertesten Lander Europas. Wir

meinen, daB Informationen zu dieser

Situation sehr relevant fiir die Bildung
einer revolutioniiren kommunalen Be—

wegung dort und anderswo sind.

list die Konferenz ,,gesponsert von

zwei demokratiselten portugiesisehen
Staatsinstitutionen: der Hoehschule fur
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Winschaft nnd Verwaltung und der

Hochschule fiirUntemehmens~ und Ar- .

beitswissenschaft“?

Es ist wahr, daB diese beiden Institu-

tionen zuden Sponsoren der Konferenz

gehoren. Sie sind akademische Institu-

tionen, zu deren Routine es gehort, Kon—

ferenzen mitzufinanzieren und dabei

Unbersmlzung fur Ubersetzungsausga-
ben, Veroflenilichungen und weitere

logisLischeNolwendigkeilen zur Verfu-

gung zu stellen. Sie haben absolutkeine

Mitsprache bei Inhalten der Konferenz

zuLibenfirem Kommunélismus/Sozia-
ler Okologie oder bei ilirem Ablauf.

Wurde Portugal als Konferenzorl
ausgewc'z'hh, weil ,,die libertc‘ire

Bewegung in diesem Land sehr

schwach isz"?

Nein. Der Intemalionale Aufruf zur

Konferenz erkliirt sehr deullich, '-daB

Portugal ausgewfihlt wurde, weil ,,die
libenfir kommunalislische Dimension

cles heutigen Anarchismus und die 30—

ziale Okologie Murray Bookchins in

Lissabon von einigen portugiesisehen
Genossen inlensiv propagiert wurden“.

,,In Anbetracht des Erbes der libenfiren

und kommunalen Aspekte der Portu-

giesischen Revolution von 1974 ...‘,
haben sich die Ponugiesen zudem in

diesem Sinne “kontinuierlich an dcr

Erneuerung des Anarchismus interes-

siert gezeigt“.
Sind ,,VerteidigerderSozialen Revo-

lution, international, egalitéir und liber-

Liir“ von derKon ferenz ausgeschlossen?
Weit davon enlfemt, ausgeschlossen

zu sein, sind sie willkommcn, soweit

sie den Libertiiren Kommunalismus/
Soziale Okologie als Ansatz zur Ver-

wirklichung dieser Revolution untcr-

stiitzen Oder mil ihm sympathisieren.
Indem sie andere anarchistische Anséilze

als einen ,,Angriff auf den libertfiren

Kampf“ bezeichnen, scheim die AIT

ausschlieBlich den Anarchosyndikalis—
mus mil dem revolutionéren Kampf zu

gleichzusetzen. Aberder Anarchosyndi-
kalismus hat kein Monopol der Sozialen

Revolution. Der Anarchokommunis-

mus, aus dem der Libertfire Kommuna—

lismns/Soziale Okoiogie als cine logi-
sche und kontinuierliche Entwieklung
hervorgeht, ist nicht weniger Teil der

anarchistischen Tradition als der Anar-

chosyndikalismus. Noah wiinschen wir,
die Verwirklichung des comunismo Ii-
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bertaria hinauszuzogem: emu. deesen
streben wir seine Umsetwng in einer
nijlziiehen und kohlirenmn Weise an,
indem wir die Seaiale Revolution fiber
den Arbeiisplatz hinauetrageni

Will‘ nehmen um Kenmoie, nae die

CNT‘Zeitung den gesamten Internatio-

rt und kommcn—

*

genwart, und wit”

it ihncn auf dem

3 eundanarchisli-

fiber die Farce dew
_

Konlerenz zu Liberlfirem

Kommunallsmus in

Lissabon

(Anmm abs IWA Sekrefmws
aufem Schrerben doe

Organimfionskamifees der

seibslemannfen

Anarchakommunmen an dcm

Sekrefariaf)

van dam Sffinwyen‘ Sekrefan’af
o'er Infemafianafen

Aibeiferverem/yung MIT-IWA)

An jegliches libertfire Zangeffihl,

Sollten einige wohlmeinende Liber-
tfireZweifelander Reichweite der Kon-
ferenz zu Libertdirem Kormnunalismus
in Lissabon (26-28. August 1998) go-
habl haben, uncl some er/sie Skrupel
gehabt haben, einem Untemehmen, das
der libertéiren Saehe dienen konnte, die

Beteiligung zu verweigem, so kann er/
sie diesc Angste nun vergessen. Der
vom Intemationalen Organisations-
komilee (Montreal, Vermont, Lissabon)
an das IWA-Sekretariat gesandle Brief

in bezug auf die kritiéche Haltung der

IWA gegenljber do: ‘ Konfcrcnz von

Lissabon tiffnet each dcm Blindcstcn

die Augen: es handeltsich cindculig um

ein refonnielisches Mnnbver unter dcm

Vorwand, Mile dos Inilimnten Anar—

chimue in diepolitischc Kollaboration
umzuleiten.

1

Die Argumentalion eincs solchen

Schreibens, (13,3 die sokgcnannle Bowe-

gung (lea Libenélren Kommunalismus
gumeiflt, trieft von allen S eilcn vor Un-

wahrheit. Die Hauptgrundlagc, um die

diese Unwahrheit kreilei, bcslehl darin,
die Tamachen zu verschweigen, daB die

Kommunen ein wesemlichcr Besiand—
lei! dos Slams sind und‘ daB die gesamlc
sogenannte lokale Veiwallung fest in

der temmrialen and zenlralcn Verwal-

lung verankert ist; und daB infolge—
(lessen das Rechtswesen dos gesamten
bfirgerliehen Slams (auf zcnlralcr, [cr—

ritorialezr and lokaler Ebene) oin cin-

heitliches Games ist, das kcine imcmcn

Widersprilehe zulfiBt. Dahcr isl cs cine

hasse Unwahrheit zul beliauplcn, dnB
der Kampf flit die DezenLralisicrung
tier Kommunen im blirgcrlichcn Sum!

(16! Kampf gegen dies‘en biirgcrlichcn

4
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Staat sei. Der burgerliche Staat bleibt

der bilrgerliche Staat, cler den Umstfin—

den geméiB die Form des Fasehismus

Oder cine totalitftre Funktion Oder die

demokratisehe Form — einheitlichen,

autonomen oder federativen Typs -

annehmen kann, ohne dabei eine Spitze
seines Charakters des bilrgerliehen
StaaLs zu verliercn. Ein hypothetiseher
biirgerlicher Staat der Kommunen were

nur moglieh, wenn dcrburgerliehe Slaat

glauben wiirde, daB cine solehe poli-
tisehc Form inncrhalb seines eigenen
Wcsens und seiner Bedingungen ange-

nommen werden konnte.

Der entgegcngesetzte Gedanke - d. h.

die Annahme, das Wesen dcs Steals
licBe sich aus dem Innercn des burger-
liehen Staats heraus zcrstoren — hieBe

einerseits an die Quadratur des Kreises

zu glauben, andererseits zwei grund—
ngende Begriffe zu verwechseln, und

zwar Evolution und Revolution. Sieher

sind die Ergebnisse der Evolution, stets

Folgen sozialer Spannungen, nicht wert-

los. Es ist zum Beispiel ein AnlaB zur

Gratulation, daB wir heute nicht mit

cincr Kette urn dcn Hals leben, wie CS

viele unserer Vorfahren taten. Genauso

sieher aber tragcn wir heute noeh viele

versehiedcne siehtbare und unsichtbare

Ketten um den Hals, wir alle, die wir

nicht Tcil der lnstitutionen und Privi-

legien des burgerlichen Staats sind.

Daher miissen mindestens drei Dinge
klar sein:

(1) daB cs aus dem Innercn des burger»
lichen Staats heraus keine Mfiglieh—
keit gibt, ihn zu zerstoren, und er im

Gcgenteil gestéirkt wird;

(2) daB nur die Revolution eine quali—
tative Verfinderung des sozialen

Zeichens hervorbringt;
(3) (138 die positiven Verfinderungen.

die Folgen dcr Evolution sind, im-

mcr die grundlegenden Doméinen

der Klasscn und die Ausbeutung
intakt lassen und daB die reformi-

stischen Wege, die aufevolutionéire

chnderungen hindeuten, nur die

Aufgabe haben, Krafte des revo—

lutionéiren Bereiehs auszuschalten,
um qualitative Verfinderungen der

Gcscllsehaft zu vcrmeiden Oder

aufzuschicben.

Es ist daher offensichtlich, daB dieser

k()mmunale politische Weg, der die

Durehft'jhrung von Wahlen und damit

die formal demokratische Mcthodik

akzeptiert, tatsétehlieh die Grfindung
einer politischen Panei darstellt. Und

hier zeigt sieh eine weitere Unwahrheie

der Glaube, kommunale und Gewerk-

sehaftswahlen unterschieden sieh

grundlegend von parlamentarisehen
Oder autonomen Wahlen. In einer biir—

gerliehen Demokratie hat jede Art der

want notwendigerweise einen formal

repria‘rsentativen Charakter, da das im-

perative Mandat ausdrticklich (lurch

jede mogliehe Verfassung ausgeschlos-
sen isL Dies kann von denOrganisatoren
der Konferenz in Lissabon nicht igno-
riert werden. so daB es offensiehtlieh

ist, clafl ihre Seheinheiligkeit und Titu-

sclnmg gewollteUnterlassung sind, was

aueh in ihrer Aussage sichtbar wird, die

CNT nehme an Gewerkschaftswahlen

teil, eine absolut falsehe Aussage, wie

jeder Sehuljunge sehen kann, der Zei-

tungen liest. Diese Leute scheinen nicht

sehr bewandert in Anarchismus und

Anarehosyndikalismus zu sein. WiiBten

sie etwas dariiber, so wiiBten sie, daB

unser unentsehuldbarer Weg derPraxis

die direlcte Aktion ist und (1218 jede
Wahlausiibung in Institutionen und 0r~

ganen ties bfirgerlichen Staats cine
Verweigerung dieser direkten Aktion

ist.

Die Unwahrheit der Augmentation
zeigt sich emeut, wenn sie, indent sie

einen Text Bakunins defonnieren, der

aussehliefllich von der Notwencligkeit
der Basisorganisation handelt, ver-

suchen, kommunale Alaionen politi-
- schen Charakters zn reehtfertigen. Die

Verfasser des Antwortsehreibene, und

mit ihnen die Organisatoren einer

solchen Monsterkonferenz, versehwei-

gen die Tatsaehe, daB die Mtglieder
der Allianz (Bakunin, Guillaume, Fa-

nelli, Malatesta, Farga Pellieer...)i,
nachdem die Erste Intemationaleeinmal

gespalten war, auf dem Kengress von

St. Imier (September 1872) jede poli-
tische Beteiligung und deren Methodik

vermteilten 11nd [stattdessen] die direlcte

Aktion der Arbeiter and Eiirger eowie

die direkte federative Organisation der

Arbeiter und Barge! aufierhalb der

Staatsinstitutionen vereinbarten.

Ihr offensiehtlieher Mangel an intel~

lektueller Aufriehtigkeit ist ersiclttlieh,
da es die Funktion eines groflen Teile

ihres Schreibens is: (als Ablenkungs»
maneverzurTéiuschung Unwissender),
eine kommunalistische Deidrin und

Praxis, die immeranarehistiseheLeitge—



danken waren, ails ihre eigenen darzu-

stellen. Anarchistische und anarchosyn-
dikalistische Bezirksorganisationen und

die entprechenden revolutionaren Ak-

tivitaten haben seit der Ersten Inter-

nationale existiert, und jeder, der sie

(hier in Spanien z. B.) theoretisicrt sehen

mochte, muB sich nor an die Schriften

von Juan Peiro oder an (135 Urteil dcs

vierten CNT Kongresses in Saragossa
(Mai 1936) mm Libertaren Kommuna-

lismus wenden.

Darfiber hinatis war diese Tradition

ans historiseher Sicht hier in Spanien in

der Kanton-Bewegung von 1873 aktiv,
cine von den libertaren Internationa—

listen verwirklichte Bewegung, die

nattlrlich, den Vorstellungen des biir-

gcrlichen Staats cntsprechcnd, die in

Engels Schrift,,DerBakunistische Swat

in Aktion: Bericht fiber die Spanische
Rebellion im Sommer 1873“ ausge-

drfickte Zurijckweisung der Marxisten

verdiente.

Der gesamte vorhcr entstandene und

theoretisierte Kampf auBerhalb der

Staatsinstitutionen und in Opposition
zum Staat wurde in dcr Spanisehcn
Revolution (1936—39) an alien Orton,
an dcnen die libertine Bewegung fiber-

wog, in die Praxis umgeselzt. Zn diesem

Zeitpunkt war die Praxis dcr direktcn
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kommunalistischcn Organisation nieht

nur eine Moglichkeit, sie war konlcrete

Wirklichkeit, aber sic warWirkliehkeit

autgrund der Passivitiit und des prak—
tischcn Vcrschwindens des Republi-
kanischen Slants. Als der republi-
kaniseh-biirgerliehe Staat wahrend ties

Spanisehen Burgerkriegs erst einmal

durch die konterrcvolntionéire Aktion

von Kommunisten, Sozialisten, has-

kischcnundkatalanischenNationalisten
und dem Burgertum der Republi-
kanischen Linken wicderhergestellt
war, beeilte sich derselbe Staat, die

kommunalistisehen Verhiiltnisse zu

beenden, und loste znm Beispiel, dam

kommunistische und nationalistisehe

Militfirdivisionen bentttzend, den Rat
von Aragon anf (8. August 1937).

Der Willie, weniger gut beratene
Mcnschen zu muschen, wird klar, wenn

sie vorgeben, den libertiir kommuna-
listisehen Kampf als etwas vom win-

schaftlich-gewerksehaftliche Kampf
untersehiedlenes darzustellen. Diese
beiden hildeten immer eine einheitliche
Ebene dcs Anarchismus nnd Anarcho—

syndikalismus, unrl es macht keinen

Sinn, sie isoliert zu betrachten. Wir

glauben, dalB dieselbe Entschlossenheit
bei Murray Bookchin, der sagt, der

Anarchosynidikalismusnnddiegesamte
-

proletarische Bewegung seien tot, keine

objektive Analyse ist, sondem derWille,
cinen politisehcn ch zu sichem. Die
IWA wirft dcr Konl‘erenz in Lissabon
ihre Scheinheiligkeit vor, da diese sieh
mit eincr Theorie und Praxis hriistei,
die sich nicht auf politischem Wege
durchfiihren lasscn, welc her aber genau
der von der Kon ferenz vorgcsehlagcne
Weg ist. Die IWA verurtcilt, dafl unter

dcm Deckmantcl des Anarchismus
vorgegeben wird, eine rein ,,possi-
bilistisehc“ Praxis zu vcrwirklichen, die
wirals cntgegen dcr Arshinov Plattform
odcrder Syndikalistisc hen Panei Angel
Pestanas vcrurtcilt haben.

Die Grundiage ftirdie Ablehniung der

Argumente dieser mutmaBlichen An—

archokommunisten ist also von un-

widerlegbarer Konsequenz, und ans

diescm Grund schlieBen sie von ihrer
Konfcrcnz all jene ans, die mit cinen
kritischen Diskurs ihre Vorschlfige nicht
als cine Version desRevoluiionansalzes
anerkennen und unterstiitzen wollen.

Dicse Anarehokommunisten sagen,
dalB sie der Theorie des Anarehokapita-
lismusnichtzustimmen;wahristjedoch,

C1213 sie (lurch ihre ‘Zustimmung zu

Wahlen 11nd Politik die Voraus-

setzungen fiir eine Koexistcnz mit cbcn

diesem Anarehokapiuilismus schaffen.

Ebenso erkléiren sie sich fiir nntiparla-
mentarisch, wo sie (loch gerade das

Parlamen‘t in den kommunalcn Bcrcich

versetzen.
‘

Warnm die Initiative von Lissabon

geradle jetzt? Der bilrgcrlichc Smat als

eine politisehe Form (lcr Organisation
istin einer tiefen Krisei Dcrbt’irgcrlichcn
Gesellsehal‘twird sein korrumpicrcndcs
Wesen mehr und mlehr bcwuBt, sic

verlierl hestéindig da‘s lnleresse. Die

fehlendeBeteiIigung des Volks ist trotz

der Kunstgriffe tier Mcdien bcrcits in

skandaloser Weise fcrkcnnbar. Die

berilhmten ,,Vor“-Wahlcn der Sozial—

demoltraten in Spanien, dcnen schrbald

jenc dies Populism Axnar folgcn wird.
dienen einzig Clem Zweck, Bcwcgung
hervorznhringen, den Eind ruck von

Bemiligung an erwecken und Mcnschen

zum Wi’thlen Eu ermut‘igen. Nachdem er

S‘ozialisten 11nd Komm unistcn auf sci ne

Linie gebraelit lint, bemiiht sich der

'dekndente biirgerliché Sulal, der nichl

finger (lie Tugend hat zu erlreucn, nun

um die zusfitzliehen Resourcen der mit

dem Anarchismus syinpathisierendcn
Volkskrfifte und daruln, von unten jenc
Sauerst‘ofikfigeichen tau erhallen, die

. ihm clan Weitnraunen und den Anschein

tier Reprfisentationsfiihigkcit erlauben.

Mit dem Ergehnis, daB Portugal 315

, Hauptquartier dos Ereignisscs ausgc-
wéihlt wurde, (la tier portugicsische
”Amarehismus“, der sich im Umrcld

von A Batalha und dem Ccntro dc Estu—

dos Libertarios beweg‘t, seit 1974 vom

portugiesisclien Stand gcschiitzt wird,
so wie auch cler spanische Slant dos

sogenannten ,,politisehen chrgangs“
march 1976‘ jenc kleinc Abtcilung dcr

CNT gefordert nnd untcrsujtzt hat, dic

heute die CGTist. Diese bcidcn sind die

besten Instrumente far dcn Slam, um

von den anarchistischcn Scharcn zu

profitieren. Der befispicllose Fall

sehlieBlieh, dafl diese beidcn Stanton

auf den portngiesischcn Anarchosyn-
dikaiismus einwirkten und ihn in cine

Gruppe der revisionistischcn Propa—
ganda umformten nnd daB sic auf den

spanisehen Anarchosyndikalismus
einwir‘kten, um ihn zn Gcwerkschafls-

wahien zu bewegen, War dic Praxis dcr

SAC, jene sehwedisclic Organisation,
die wegen ihres prostaatlichcn Ab—



weichlerkurscs 1956-57 aus der IWA

ausgcschlossen wurde. Dieselbe Orga~

nisation, schon mitjcner prostaatliehen
Tendcnz, schloB sich spéiter der biir—

gorlichen kommunalistischen Strategic
an. Die Vorlage kommt also von dieser

Organisation, die heute bereits, wie die

Spanisehe CGT, cin Tcil des burger—
lichen Smats ist und von diesem Staat

finanzicrt und subventionicrt wird.

Murray Bookchin hat dic Bedeutung

des Arbeiterkampfes immer ignoriert,
er glaubte daher nie an das Proletariat

als Tréger dcr Revolution and folglieh
nic an desscn Mittcl der Befreiung, die

Gewerkschaft. chn eines seiner Argu-

meme, mit denen er dlen Anarchosyndi-
kalismus ftir tot crkliirt, dcr Mangel an

KlassenbewuBtscin und Kampfwillen
iSt, wie wurden diesc Arbeiter in der

Kommune das Klassenbewufitsein er—

langen, das sic in der Gewerkschaft

verlorcn hiitten? Und wenn sie aufgrund
ihres fehlcndcn KlassenbewuBtseins in

dcr Kommuncnichtaktivwéiren,warum

schrcien dann die Organisatoren der

Konferenz auf, wcnn wir s‘agen, daB sie

Tell ciner kleinbiirgcrlichen Bewegung

sind und die Errichtung dieser Bewe=

gllng ihr wahres Ziel ist?

Um Bookchins Standpunkt zu ver-

stehen,mul31en wir zu Herbert Mareuses

Der eindimensionale Mensch und des-

sen AusschluB dcs heutigen Proletariats
als Tritgcr dcr Revolution zuriickgehen.
Und wir mtiBtcn den Einl‘luB von Mfin—

"Cm, die sich, als cin Effekt der poli—
tisehcn Presse, damit gebrijstet haben,

den proletarische Kampf im Stich ge-

lstscn zu habcn, wic es zum lBeispiel
bei AndréGorz dcr Fall ist, hinzufiigcn,
Sowic vor allcm den Fall der vom Bur-

gCrtum bevorzugten Tcndenz, die Ein-

hcit der libertétrcn Bcwegung in viele

Stijckc zu zcrschlagcn und dem Gkolo—

gischen Kampfeinen eigenen und voll—

Stiindigen Sinn auBerhalb dcs Arbeiter-

kampfes zu vcrleihcn. Nur im Inneren

dieses todlichcn ,,Reduktionismus“ ist

‘53 méglichjenc Blindhcit zu crlangen,
die nicht erkenncn will, daB Arbeit im—

mcr notwcndig scin wird; daB Maschi-

HIGH, auch wenn sic vicl arbeiten, sich

nicht sclbst herstcllcn ko‘nnen; daB es

daTUm geht zu vcrlangcn, daB die not-

chdigc Arbeit gleich und gerecht
Verteilt und bemhlt wird; daB nur der

Kampf der Arbeiter dies durch revo-

lUtioniire Gcwerkschaftcn crrcichen

kiln": und (1118 eben diese Mitglieder

der Gewerkschaften in Biirgerorgani-
sationen mit einem revolutionfiren

Zeichen aktiv sein mtissen; und um

dieses Zeiehen in Stiidten und Dorfem

zu ennfiglichen, mfissen sie notwendi—

gerweise den Kampf in Opposition zu

und auBerhalb von Staalsinstitutionen

halten.

Und nun zur endgi‘jlu‘gen Entlarvung
der Farce von Lissabon, die wir verur-

teilen: warum halten es diese hange-

sottenen ,,revolution'aren“ Anarcho—

kommunisten fijr absolut notwendig,
daB ein hoehrangiger Vertreterdcr S tadt

Lissabon einen miindlichen Vortrag

iiber (lie Gemeinde und die Portugie—

sisehe Verfassuang halt? Es ist offen-

sichtlich, daB sie einen Balanceakt vol~

lftihren und eine Geschiehte erfinden,

um eine solche Idee zu vertuschen: Por-

tugal sei eines der dezentralisiertesten

Lander in Europa, und die Teilnahme

dieses hochrangigen Vertreters des

Stadtrates von Lissabon sei sehr inte-

ressant. Wen geben sie vor, mit diesem

akademischen Trick zu tfiuschen?

Diesen Meistem des ,,Anarchismus“

zufolge ist ilir Vorschlag ein Weg des

Kampfes fiir die Revolution und gegen

Kapitalismus und den Staat. Zwei

Institutionen dos portugiesisehen Staats,

das Instituto Superior de Economia e

Gestao und das Instituto Superior de

Ciencias do Trabalho e da Empresa,
stellen jedoeh nicht nur die wirtsehaft-

lichen, logistischen und materiellenMit-

tel fiir das Treffen zur Verfiigung, sie

sind aueh Teil des Organisationskomi-
tees Lissabon. Konnen Sie sieh hoeh-

rangige Reprfisentanten des Staats vor-

stellen, die fiir die Soziale Revolution

kfimpfen und ”Moder mit dem Swat!“

rufen? An welche Ai‘tminderbemiuelten

Denkens meinen sémtliehe Veranstalter

dieser Farce sieh zu wenden?

Was das Ablenkungsmanovers dos

okologisehen Aspekts des Treffens

angeht, ist es heute wohlbellcanm, dafi

derkapitalistiseheStaateine Dimension

der okologischen Vision ”zurfleker—

obert“ hat. Der Kapitalismus lehnt eine

Okologie, die gesunde Bezirke ftir dais

Pmletariat fordert, ab. Er plant jedoch
nicht den Selbstmord und ist empf‘ang—
lich ftirdieGefahren,diediesen Planeten

treffen konnen, da diese emste Risiken

ffir den Kapitalismus darstellen. So wur-

de seine eigene Ckologie geboren, eine

rein konservative Okologie, die ihm in-

dustrielle Ausbeutung und seine Herr-

schaft sichert.

Die soziale Okologie der Kommunen,
aus Eisthetischer Sicht verstanden als

Parks, Gfirten, Brunnen und Waldchen
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In».

- warum sollte der Kapilalismus gegen
all das sein? Aber Freunde,jene soaiale

Okoiogie welche sich auf die geistige
und moralischeGesundheitderArbeiter
und ilire Umgebung auswirkt, auf die

LohnsnukturflasVerhiilmisvou Lohn-

arbeit und Kapital, die Tatsache der

Ausbeutung des Menschen durch den

Menschen — dieser Okologie konnen

sich Kapitalismus und Staat nicht an«

nehmen, diese Gkologie konnen sie

nicht subventionieren, sic kann also

nicht Tell der Siaatsinstitutionen, in

diesem Fall der Kommunen des biir-

gerlichen Staats, sein.

Soviel zu den angeblichen ,,Anarcho~
kommunisten“. Soviel zu den "Faisa-

chen, der Rest ist schlicht rhetorisches

Palaver, das zusamrnen mit anderen

iiimlichen Strategien nur nach der

Integration der libertfiren Bewegung in

die Plane des biirgerlichen S taats strcbt.

Femlinismus

Enthalt einen ausfiihrlichen Eins‘tiegs-
artikel zu den vielféltigen Beziehungen
zwischen Feminismus uncl Anarchismus,
eirI interview Iron Dorothea Schiitze mit

der‘ Brasilianerin lMarizI (la Cruz zu ihren

Erfahrungen mit dem alltfigli‘chen deut-

schen: Rassismus; einen Beitrag von

Maria Mies zum Thema Subsistenz:

Frauen, N‘ahmng und globaler Handle];
einen Artikel von lane Meyerding w

Gender: Die Weir. win sie g‘elebt wlrcl

und Rosselia di Leos iiberarbeiteten

Beitmg zur Patriarchatskritik: Ort deir

Differenz; dazu als Reprint: L. Susan

Browns Auseinandersetzung; mit Naomi

Wolfs Powerfemiinismus aus anarchai—

feministischer Sicht; Ariana Gransacs

KongrelL-Beitrag: Der Anarchafeminismus
‘

urid die» Gemeinschaftsiciiche Kropotkins. ‘

Rezensionen zu Bell Hooks und Martha

Ackelsberg rIInclerI d‘as langerwartete

Postiaclh “ll 59, 71117 Grafenau

Tel: ([1711 33) 442 73

Fan (on) 33‘): 452164

e-Mail: TrutzdemuSFCrpt-onlineoe
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Anlworl an die All

(1. September 1998)

van den Infernoi‘imalen

Oman/smamkwnifees and

dam Inflamafianalen

aemflJngskanfiee do!

fanfare":zu iibefifllrem

Kommunalismw

An das Sekretariat:

Wir freuen uns, feSIsIellen zu klinnen,
daB unsere AlT-Genosscn in ihrer Ant-
wort anf unseren Brief vom 19. Iuni

1998 die Konferonz zu Libertiirem

‘ Kommnnalismus/Sozialer Okologie
nicht l'zingor als ,,konterrevolutioniires
Manover“ bezeiehnen. Wit frouen IIns,
daB sie uns nicht langer als ,,erklilrte

,Anarcho‘—Kapilalisten“ oder "Vermi-

diger des kapiialisiischcn Wiriscliafts-

sysIems“ bezeiclmen. Sic beschulciigen
uns zwar noch immer, ,,die Bedingungen
for die Koexistenz mit dem Anar-

-chokapitalismus zu schaffen“, diese

schwaeheAnsehIIldigung basienjedoch
nur auf unseren auseinandergelienden
Interpnetationen der Bedeutung von

lokaicn Wahlen. Glficklicherweise be-

schuldigen sic uns nicm langer, den

Gollkrieg in irgendeinerWeiss an outer-

stiitzen, und sie bringen nicht Ringer
VIII, (1213 Repriisentanten verschiedener

Pancien,daruntchrotzkisten.zurKon-
forenz cingcladcn wurden. Wir freuen

uns, daB dicse irrtiimlichen Annalimen

gckliirt wurclen.

Vor allcm freuen wir uns, (138 die

Genossen ihrer Einsicht Ausdrnck ver-

leihen, dais ,,die kommunalistische
Doktrin uncl Praxis ...sclion immer

anarchistischeLeitgedanken warcn“. Da
wir sehon lange darauf hingewiesen
haben, (138 dcr Kommnnalismus mit

dchesehichtedos Anarchismus verein-
bar und ein Teil von ihr ist, sind wir

erfreui, daB die AlT (lies an vielen Stel-
len bcmerkt und feststellt, daB .,anar-

chistischc und anarchosyndikalistische
Bezirksorganisationen seit dotEisten

Internationale existiert haben”; und daB

,,diose [kommunalistische] Tradition

nus historisehcr Sieht in der Eamon-

Bewegung von 1873“ in Spanien aktiv

war; und daB ,,die Praxis der dirokten

kommunalistischcn Organisation“ in

dcr Spanischen Revolution von 1936

,,nicht nur cine Moglichkcit, sonclcm

cine konkretc Wirklichlccit“ war. Die

Genosson bestfitigen sogar, daB ,,dcr

libenfir kommunalistische Kampl“ (mit
dem ,,wirtschafitlich-gcwcrkschafI—
lichen Kampf“) ,',immer eine cinheit-

lioheEl‘Iene des Anarchismus und Anar-

chosyndikalismus bildote uncles kcincn

Sinn maeht, sie isoliert zu betrachtcn“.

Tatsfielhlicli Worden wir fIirden Liber-

Ifiren Kommunalismus kcinc derart

groflaifigen Anspriiche crhobon. Kein

Anarchist; cider Anarchosyndikalist hat

unseresWissensjeeiwas gcfordert, was

”Libertarer Kommuniilismus“ hicB.
Winder flit sich genomm‘en noch als Tcil

eines anderen Kampfes. Es ist auch aus

historiselier Sicht unrichtig zu sagcn,
clieKonferenzim Mai 1936 in Saragossa
hatto sicii Ideen dies ,,Libcrtiircn Kom-

munalismus“ gewidmet, da sic sich [al-

sfiehlieh ,Libertiiirem Kommunismus“

gewidmothat, aufderFIcicn Komm une

und der Arbeiiergewerkschafi busie-

rend. Wir sind ebensd wcnig erpicht
daranf clan Urieil Juan Peros zu kom-

munalistischen ldeeII zu akchlicrcn,
do or Untorstiitzer dos rcformistischcn

TrointisiaFliigels der CNT war undIm

November 1936 MinisterIn der Re-

gierung (Saballero wunle.

Tmtzdem ist es sehr erfrculich (138

die AITfienosson kolnmunalistischc
.

Ideen 2113 Tell dos Anarchismus anor-

kennen. Daher waren wir auch besiiim,
in de‘mselben Dokument zu lcsen, dzIB

die AlT—Genossen die Ideen dcs Li-

bemtren Kommunalismus lalsiichlich

flit ,Jofofmisiisch“, ”possibilistisch“,
,,par1a1nenu1riseh“ and so wcilcr ha] tcn

In Anbetracht inner Un lCl‘Sllli/lmg dcs

”Libertarian Kommunalismus“ als be-

mehfigterTeilclesAnaI-ehismus crsiaunt

es uns, dais sie argumcmicrcn, das

Programm sci ,,ein reform istischcs Ma-

nover unter dem Vorwand, Kriifle dos

militanienAnarchismusindiepoliiisehe
Kollaboration umzuleitcn“. ,,Dic Kom—

munensindeinwesentliehchcsmndtcil
desStaats“,beharren die Genosscn, und

MI’tie Annahme, das Wescn dos Slams

lielie siclI ans darn lnncrcn dos biirgcr-
lichen 3W‘Ls herons zerstO‘rcn - hich

einerseits an die [Quadratur] dcs

Kmisos ZII glaubon, andercrscits Evolu—

Iion 11nd Revolution an vcrwochscln“.

Diese Formulierungen ergcbcn zwci

widersprijchliche Argumentc. Die AlT-

Genosson kfinncn argtimcnticrcn, (1218

(lot Kommunalismns cine lcgitimc
Sphiire des anarchistischcn Kampfcs
war; odor sie konnen zIrgIImcnIicren



daB die Kommunen Bestandteil ties

Swats und dahcr nicht der Bereich dies

anarchistischen Kampfes sind. Sic

konnen jcdoch nicht bcidc Argumente

vorbringcn, ohne sieh in einen grund-
lcgcnden Widcrspruch zu verwickcln.

Da die Meinung der AIT-Genossen

zu diesem Punkt inkonsequent ist,

untcrsuchcn wir nun ihre Liste von drci
Punkten, die ausdn‘jcklich ,,klar scin

musscn“.Zwei der aufgelistcten Punkte

sind uns vollkommcn klar: (1) daB ,,die

rcformistischen Wege, die auf evolu-

tioniire Verénderungcn hindcuten, um

die Aufgabe habcn, Kréiftc dos revolu-

tioniircn Bereichs auszuschaltcn, um

qualitative Veriinderungcn dcr Gescll—

sehaft zu vermeiden odor aufzuschie—

bcn“; und daB (2) ,,nur die Revolution

cine qualitative Vertinderung dos so—

zialcn Zeichcns hcrvorbringt“.
Der Satz schcint ctwas im Sinnc von

”Nur die Revolution kann die Gcsell—

schaft in grundlegender — Oder qualita—
tivcr - Weise veriindcm“ zu bcdcutcn —

ohne cine Revolution kann dcr Kapita—
lismus nichtaufgehoben werden. chn

unscrc Vermutung zutrifft, so stimmcn

wir auch in diesem Punkt vollkommcn

mit den AIT—Gcnosscn iibcrein.

Es isl der dritte Punkt, dcr uns nicht

klar ist: die Frage von Kommunen und

Slant. ,,Aus dcm Inncrcn des biirgcr—
lichen Slants heraus gibt es keine Mog—

lichkeit, ihn zu zerstorcn, 1de er wier

im Gogonteil gestiirkt“. Sic argumen-

tiercn, daB

"die gcsamtc sogenannte lokale Ver-

waltung lost in der territoirialcn und

zen tralen Vcrwaltung verankert ist“ und

daB infolgcdcsscn ,,das 'Rechtswcsen

des gcsamten bfirgerlidhen Staats (auf

zentralcr, territorialer und lokalcr Ebe-

ne) ein einheitliches Ganzcs ist, das

keine intcmen Widerspn'iche zul'zlfit. Da—

her ist es cine krasse Unwahlrheit zu be-

hauDtcn, daB dcr Kampf [fir die Dezen-

tralisierung der Kommunen im bi‘t’r-

gerlichen Staatder Kampfgcgendiesen
bi‘irgerlichen Swat sci.“

Es ist wahr, daB sich kommunale Re-

gicrungcn in viclen Teilen dcr Erdc

hcute mit smatsiihnlichen und btirokra—

lischcn Charakteristika plagcn und [all-

Siichlich klcine Parlamentc darstellen.

Ihre soziale Hauptfunktion istoft nichts

weiter als die cffcktive Abwicklung
und Verwaltung dcr offentlichcn Dion—

stc,und sic spielcn die rcaktionéireRollc,

in ihrcr Gesctzgcbung fur Ordnung zu

sorgen.

Leider glauben die AIT-Genossen,‘

daB wirals Libcnfire Kommunalistlnnen

dieses Konzept cler Kommune akzeptie—

ren. Sic nehmcn an, daB wir, da wir uns

auf die Kommunc konzentrieren,‘

schlicht ,,das Parlament in den kommu-

nalcn Bereich versetzcn“. Wirakzeptie—

rcn die bestehendcn kommunatlen Insti-

tutionenjedoch kcineswegs und streben

viclmchr danach, sie auszuschalten und

sie innerhalb des politischcn Raums dcr

Kommuncn durch radikal andere Insti-

tutioncn zu ersetzcn. Wir haben dies

Folo: Max Dupuin

bereits in unsercm voi'hefigen Schreiben

erkléirt, da die Genossen jedoch be—

schlossen haben, unserc Erkllétrung zu

ignorieren, versuchen wir es emeut zu

erkléren.

Die kommunalen Institutionen, die

wirdurchsctzen wollen,sind offendiehc

Burgerversammlungen, in dcnen cs al-

len kompetenten erwachsenen Bcwoh—

Item ciner Kemmune offenstcht, sich

auf einer direkten demokratischcn

Grundlage an derpolitischen Selbstver—

waltung ihrcr Gemeinschaft zu beteili-

gen. Dicse direkte Demokratie wiirde

_

die Form eines Zusammensehlusses an—
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nehmen, um die fiber cine Kommune

hinausgehenden Fragen and Problems

anzugehen. DerLibertéire Kommunaiis—

mds ist latséichiich kcin Programm, das

beleehcnde Kommuncn akchliert odcr

innerhalb dieser arbei1cn will, sondcm
~ ein Programm 2111 zeitgleichcn Benzen-

ualisierung und Demokratisierung dcr

iokalen dffentlichcn Sphiirc mil dcm

Ziel eincr revoiutionéiren ,,Forrn dcr

Freiheit“;

Der Anarchosyndikalismus (dies cine

zugegebenermafien verkiirztc und grobc
Definition) strebt nach der Kontroiie

der induerie durch die Arbcitcr mit

Hilfe von syndikaiistischen Arbeitcrgc-
werkschaf11:11 , die anfFabrikcnbasis ge—

griindet warden und innerhalbdcrWirt-

schaftszwcigc Zusammcnschliissc for-

men (in Verbindung miteinerparallelcn
Struktur territoriaicir, Lalsficinlich also

kommunaleirVerwaiiung). Daissclbc Ar-

gument, das die AIT—Genossen gcgcn

direkte Demokratie auf kommunaicr

Ebene vorbringen - sic sci nicht revolu-

tiondr - 1111111116 jedoch leichigcgen dicse

A11 dc: Arbciispiaiz-Organisafion v01-

gebracht warden. Ersclzcn wirdie kursi-

ven Wont: in den obcn ziLicrLcn Siitzcn

durch Worte ans dcm Bereich dcr‘Ar-

bciLsplalzakLivitiiien:
,,Aus dem Inncren dos kapitalisti-

schen Systems hcmus gibt es kcinc

Mégiichkeii, dieses kapitalistische

System 211 zerstdren, und cs wird im

Gcgcntcil gestfirkt“.
,,dic gesamtc Fabrik oder der Ar-

beim‘platz isl fest in dcr Vcrwaltung
[des Untcmchmcns] verankcrt“ und in-

folgcdcsscn ist ,,das Rechtswcsen dcs

ganzen Untemehmens cin cinhcitli-

ches Ganzcs, das kcinc inlcrncn Wider-

spriiche zuififll. Dahcr ist es cine krassc

Unwahrhcit zu behauplen, daB dcr

Kampf f111 die Kontrolle der Industrie

durch dieArbeiter in reincm kapitalisti—
schen Unternehmen der Kampf gcgcn

den Kapimlismus sci.“

So wie die AFTsGenossen dcn Ar-

bcitsplatz als potentiellen Bcrcich dcr

Emanzipadon bcuacincn, sclbst wcnn

dicscr hcu1c inncrhalb des kapitaiisii-
schcn Systems bestcht; so argumcmic-
rcn wir, dais die Kommuncn cin poten-

tieller Bereich dcr Emanzipalion sind,
scibst wenn dicsc hcutc nicht zu lcug—
ncndc Bindungcn an den biirgcrlichcn
Staat habcn. Trotz dicscr Bindungcn
glaubcn wir, daB dic Kommuncn kcin

inhfiremcr und wcscniiichcr Bcswndtcil

dcs bestchcndcn Staalssyslcms sind, s0-
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wenig wic die Fabrik Oder dcr Arbeits-

plat: inhiirenter 11nd wesenilichnr Be-

standwil dcs bestehenden kapiialisti-
schen Syswms ist. Wenn argumenticri
wird, (111131 dcr Staal nicl'11 dadurch be—

kiimpft warden kann, daB Kommnnen

dcmoicrafisicrt warden und die politi-
sche Macm den Biirgcm znriickgegeben
wird, damn iicBe sich ebensagut argu-
manieren, (1218 der Kapitalismus nicliit
dadurch beiciimpft werdcn kann, dnB

dcrArbeitsplaizdcmnkratisimwird11nd
dcsscn Koniroile den Arbciicm fiberge—
bcn wird.

Dicsen P1111111 301111311 die AiT-Genns-
sen sorgi‘aitig fiberdenkcn. Tatsfichi 11:11
ist die Fabrik/ dcr Arbeitsplatz vial Cher

wcscmlichcr Besiandteil dcs Kapimlis—
mus, 2115 die Kommunen wesemiich fiir
dcn Staat sind. Hisinrisch exisiicrta die
Stadt iange vordem Anfsijcg 11138 81211113
11nd sic exis1ierte schr of1 in Spamming
Oder ais Gcgcnspieicr zur Smatsmacht.
Dic friihcn Slaalengriinder Europas
muBtcn datum kfimpfen, die Kommm-
mm 11111131 ihre Kontroile zu bringen und
die ihncn inncwohncnden Spnren dcr
Macht des Volkcs zu 11131311111311. Die Fa-

brikcnjcdoclii wurdcn 11111 in Verbindung
mil dcm wachsendcn Indusu'iekapiiaiis—
mus 211 den fiihrenden Spharen der indw-
stricilcn Produklion.Ta1siichlici1 W311

dic Fabrik sowohl 6113131111111 2115 auch
”1311115111111Jenes Systems.

chcrsoilicwisscn,danirmitdieser
Argumcmation wcder die revolulionéi-
rcn Absichlcn der AIT-Genosscn noch
die notwcndigc OdCI’ mdgliche Trennung
dcr Fabriiu: vom Kapitaiismus1n Frags
s1clien.Wir versuchcn im Gegenteii
nur zu zcigcn, (111131 (1213 Argument (1113

sis gcgcn uns vorbringcn, ebcnsogut
auch gcgcn sic vorgcbrachl wcrden

kbnnlc.

In dcr Frags dcr Wahlcn szimmen wir

mit den AiT-Genosscn darin iibcmin,
daB wir die Wahicn im biirgcrlichcn
Staat ablchncn: sic sind Wage, um die
Mcnschcr ihrcr Macht zu beraubcn 11nd
dicsc auszuiibcn. Die Genosscn habcn
rccht, wcnn sic sagen, wir ,,nkzep1ieren
dic Durchfiihrung von Wahicn“ - abcr
wir tun dies nur in iibcrtiir kommunaii—
stischcn Kampagncn bei iokalcn Wain

icn, 7.111 Durchsctzung von Biirgcrver-
sammlungcn, die das cntscheidcndc in-

suumcntdcrpolidschcn Macmdcs Voi-
kcs sind. Die Dcmokrznic, die wir €61"-

dcm, 151 nicht dic Pseudo-Dcmokratie
dcs biirgcrlichcn Slants. sondcm dis
bcrcils bcsclhricbcnc Verwaltung dcs

inkaien Gemeinschaflslcbcns durch dic

Biirgerschafiin einerdiickicn,pcrséinli-
Chen Demnkraiie. i

In dchragednr 11111111111 bcschuld igcn
11113 die AIT-Genussen zudcm, ,,cincn
Text Bakunins 211 defonnicrcn“, und

611111111111, 11311 es Baknnin in dcm von

11115 benutzten 211111 ,,aui:schlicBl ich um

die Nolwendigkeit der Basisorganisa-
non [ging]“. Abcr wer ,1dcformicrl Ba-

kunin“ him? Nachwcislich spmch cr

ausdriickiich fiber komnnmaichihlcn:
.,Kommunale Wahlen‘i so heiBi as in

dem Zi1a1 “spiegeln1111mcr 11m bcstcn

die waive Haliung 11nd dcn Willcn dcs

Voikes“ Wir 111111111111. 11118 wir, andcrs

ais die AIT—Gcnosscn, Bakunin hicr

nchug1n1¢rpreuerthabcn Dic Gcnosscn

weisen mi1 Rechi damuf hin daB dic

,,Mi1gliedczr der Allianz“, darunlcr Ba—

knnin,1872,,jedepoii1ischc Bciciligung
11nd damn Methodik verurtcili habcn“.

Bedaucmswcrwrweise isind Bakunins

Er‘kia‘mngen oft widersfin‘jchlich - abcr

war will emschaidem w‘cichc zu akch-
damn 111111 wciche abzulchncn sind?

Was die Konfcmnz
‘zu Libcrliircm

Knmmunaiismus/Soziaicrékologican-
gcm, behaupten die AIT—Gcnosscn, wir

111111011 ,,einen hochrangigcn Vcrircicr
131111 StadtLissabcm“ gebcicn cincn Vor-

1mg zu 113111111 .Tatséichiich131 die Person,
um die as gem kein hnchrang1gcr Vcr—

H6161“ dcr 3111111 Lissabdn sondcm dcr

Bfirgenncismreinerkieincn porlugicsi-
schen 313111 11616117112111 rein informativen

Vnmaghaimn wird Dia‘AIT-Gcnosscn
1111131311 es bereits vemrtcifl, daB wir Miuci
von Swatsmganisationcn annchmcn,

wornufwirgeamwoxtethabcn daB dicsc
beii Konferenzen iibiichc Finan/jcrung
n111' fiir die winschafiiidhc, logisiischc
11nd mawrielic Rounncausstanung bo—

nuizL wird 11nd keinnriei Em fluB auf die
inhaflc (1111' Konferenz 11111 Jc111 wciscn
die Genossen damufhin daB Mitglicdcr
ties [115111111121 Superior do Economia c

Gestao 11nd 1165 11131111110 Superior dc

Cicncias do Trabaiho e da Emprcsa 12:11—

séiciilich am Organisafinnskomiicc b0—

Itciiigtsind, 1113 wiirde damilciwas nici11

11111111111111.1111 sic sind bezciligi D10 AIT

implizien 1311113 dicse Mitglicdcr ,,hoch-
rangtge Vemeter des 811-11115“ scicn. T211-

31101111011 sind sie nichts dcrglcichcn; sic

sind aufrichtigc Anarchislcn, dic 111F111-

lig Lehrpositioncn an dcr Universiuii

innehabcnso win cine An/11hl von An-

archisten und Anarchisdnncn in den

VeminigwnSmalannGroBbrilannicm
in Frankmich, iwiien 11nd andcrswo —



Positioncn, die ilmcn das Besehaflen

Von Geldcm ffir unsere anarchistische

Konferenz ermoglicht habcn. Will die

AI'I‘ emslhaft argumcnlieren, daB cs

Anarchisten nicht erlaubt sein sollle,

akademische Positionen in slaallich ge-

forderlen Universitfitcn innezuhaben

Oder dicsc Positionen zum Bcsehaffen

VOn Geldem fijr anarchistischc Konfe-

rcnzen zu nutzen? Nachdiesen ercngcn

Kriicn‘cn warden schr viele anarchisii-
sche Aktiviliilen heule gar nichlcxistic—

ren.

In ihrer lrijheren Erklé’irung behauple-
[en die AlT-Genossen, Portugal wurde

als Orl dcr Konferenz ausgewé‘ihli, weil

”die libcrifire Bewcgung in diesem Land

Sehrsehwaeh isl“. lm vorliegendcn D0-

kllmenibringensiegenau dlasentgegen-
gcselzle Argument vor: daB dcr ,,deka-
dlCntc bijrgerlichc Staat“ inzwisehen so

SChwach ist, daB er ,,Sauersloffl<iigcl-
Chm“ benoiigl, um ,,weitcralmcn zu

konnen“. Emcut wfirc es wijnschens—

wer1,(la[3 die AlT—Gcnossen cine konsc—

Cluenle Position vcrlreten - in diescm

Fall w'zire allcrdings keine dcr bciden

dargelegten Erkléirungen zutreffend, wie

wir in unserem vorherigen Antwort-

schreiben verdeuilieht haben.

Die AIT-Genossen diskulieren weiter

lokale Belange und behaupten, die por-

tugiesischen Anarchisten umA Batalha

seien ,,lnsu-umeme des Staals“. Aber

sie liefeim keine Bleweise fiir diese ge-

wagie Behauptung (da es keinc gibt).
Slam dessen versuchen sieeinfach, diese

groBarIigen Genossen mit der CGT in

Verbindung zu bringen, eine Organisa-

tion, zu der die AIT bekanntermafien

eine problematischc Beziehung hat.

Dieser Versueh is: unberechu'gt, da diese

Verbindung nicht bestehL

Die AllT—Genossen besIchitcn weiter-

hin unsere Beobachtung, daB Portugal
cine-s der dczcntralisicricstcn Léinder

Europas ist. (Leider licfem sic emeut

keinelnfonnationenflieihreThesestiit—

zen.) Wir schlagen vor, daB sic selbsi

die Ecslimmungen zu Kommunen und

Kirchengemeinden in der porlugicsi-
schen Verfassung von 1976 nachlcsen

und diese dann mit fihnlichen Bestim-

mungen in der Verfassungzmderereuro-

péiiseher Nationalstaaien vergleicheri.
Sic warden sicher bestéuigt finden, dafi

die Kommunen in Portugal im Vermili-

nis ein héheres MaBanGcstaltungsmtjg-
liehkeiien und Autonomic haben. Um

es klar zu sageri: wir behaupten niehL,
daB diese Oder fiberhaupt eine national-

slaatliehe Verfassung die Institufionen

oderdie Sirukiur der von uns angesueb-
ten Gesellschafl verfiigt. Keinesfalls

halten wir die portugiesische Verfas-

sung fiir das Vorbild einer libenfir kom-

munalistisehen Gesellsehafi - und zu

behaupien, wir tfiten dlies, wéire cine

grobe Unwahrheit, da es der Wahrheit

nichi einmal nahckéime.

Jeds Art von Verfassung ist aus meh=

reren Griinden enorm interessam fur

uns: (l) Wenn wir und selbst unsere

anarehosyndilcalislischen Genossen

cine direkte Demokratie der Selloslver-

waltung der Burger in dezentralisiertcn

Gemeinsehaften griinden wollen, liefcn

der bestchende rechtliche Rahmen re—
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levame Informationen in diesem Kampf.
(2) Die Starken und Sehwiiehen des

Feindes mfissen aueh hier, wie in jedem
Kampf,bekanmt sein. In unserem Kampf
- dem Klassenkampf - miissen wir die

Stfirken und Schwfiehen unseres Fein—

des, des bfirgerlichen Siaats und des

Kapitalismus, kennen. Ieder Kiassen-

kampf, der in der realen Well ausgetra~

gen wird, benfitigt diese In formationen,
die viele - darumer offensiehtlich die

AIT-Genossen
'

- nicht haben. (3) In

einer nichtrevoiuiionfiren Phase ist die

Kennmis der Grenzen des politischcn
-

Systems von grundlegender Bedeutung.
UnsereLeutebeIIeiben die fiuBerstIang-
3am vorangehende Arbeitzu versuchen,

die direkte Demekratie in ihrcn Kem-

munen auszuweiten. Wo sieh kleine

(")ffnungen im beslehenden reehd ichen

Rahmen zeigen, ist es ein entseheiden-

derTeiI unserer Arbeit,diese0ffnungen
zu erweitem, urn so Iokale direkte De-

mokratie in den besehriebenen Institu—

tionen zu schaffen Oder auszuweiten.

Wirappellieren an die Sozialanarchi-

sten allerSn-ijmungen, den Anarchismus

aus der historisehen Sackgasse heraus—

zuffihren, in der er sich derzeil befindet

- und uns zu helfen, eine politische
Sphfire der direkten Demokrau'e und

der Selbstverwaltung zu sehaffen.

Zu dem Thema Bookchin: es isl Ialseh

zu sagen, er ,,glaubte nie an das Proleta—

rial als Trfiger der Revolutibn und folg—
lieh nie an dessen Mine! der Befreiung,
die Gewerkschafl“. Tatsfiehiieh war er

in den 30erJahren Mi lglied deramerika—

nischen kommunistisehen Bewegung
und his in die 40er Jahre Trotzkisl. und

er glauble in all diesen Jahren leiden-

schaleiieh daran, daBdas Prolemrial der

Trfiger der Revolution ism. In den spiiter
30er und den 40 Jahren, wiihrend er ver-

sehiedentlieh als GieBererarbeiter und

im Automobilbau beseh‘ziftigt war, war

er auch Betriebsvertrauensmann und

ehrenaimdicher Schriflfijhrer sewie Ak—

Iivistin Gewerkschaften wie der United

EIechical and Machine Shop Workers

(UE) und der United Auto Workers

(UAW).
In den Naehkriegsjahren bedurfte er

keines Herbert Marcuse oder Andre

Gorz (dessen Schriften ohnehin erst

viel spitererseh ienen), um zu verstehen,
daB die industrielle Arbeilerschafl nieht

12inger. ein hegemonialer Triiger der Rev

voiution war. Er wurde im Gegenleil
beim beriihmten General Motors Streik

von 1946 selbst Zeuge davon, 315 die

[32] SF 4/98

UAW den Streik im Ausmuseh ffir he:
here Lohne, mehr Urlaub, erhohle Ar-

bcitslosenumersimzung etc. an das IUn-

temehmcn vcrriet. Seine Hinwendeng
zu Fragen der Okologie war nicht der

Versueh, ,,dieEinhei1der iibermren Be—

wegung in vieleSiflekezuzerschiagen“,
sondem der Versuch, den revolutiona-
ren Charakter dieser Bewegung gegen-
fiber den KempromiBbestrebungen der

Arbeiterbewegung zu bewahren - lurid
diese Besnebungen bestehen noeh heu-
[0.

Gleicnzeitig versuehte Boekehin, die
Basis der libeniiren Bewegung fiber die

Konzentmtion aufden Indusuiearbeits-
platz hinaus zu erweitem, um auch Men-

schen,die wegen ihres Gesehleeht, ihrer
ethnischen Zugehorigkeit, ihrer Haul-

farbe, ihrer sexuellen Neigungen und
fihnliehem unterdrfickt wurden, einzu-
beziehen. Die AI'I‘ fragt: .,Wie warden .

diese Arbeiter in der Kommune das

KlassenbewuBtsein erlangen, das sie in

der Gewerksehaflt verlercn himen7“.

Beokehin argumentierte, daB die Um—

weltzersterung, begrnndet in Kflpimlak-

kuniulatien und der Answeitung des

wenbewerbseriemieneii Mnrkles - cinc

potentiallanilkapiialistischeBewegung
herverbringen kennte, die sowohl die

waehsende Mittelldasse als auch dic

zurflekgehende industrielle Arbeitcr-

klasse in einem Kampfgegen die Bour-

geoisie, cine kleine Mimierheil der Bc-

veikerung, mitreifien wijrde.
Zur politischen ékoiegie: die AIT-

Genessen preteetieren, Gkologic sci ein

"Ablenkungemanever",dcr kapiialisli—
ache Slant habe ,,eine Dimension der

ekologisehen Fragen ,zuriickeroben‘“.
Als Aliemative bieten sic cine ,,SozialC
Okologie“ an, die nicht vom kapital isu‘ -

schen Siam ,,subventinnien wcrden

kann“.WirfreuenunedaifldieGenossen
die Netwendigkeiieinerrcvolulioniircn
Sezialen fikeiegie (die einc radikalc
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Vcrfindcrung der Gesellsehaft forden)

vcrstchen, die vom Umwellbewufltsein

(das schlicht Lechnola’aaischer Refor‘

mismusvon UmwellbelangenistNmer-

schieden werden muB. Diese Unter-

schcidung traf Bookchin allerdings

schon vor Jahrzehmen, in den frijhen

70er Jahren, als er Soziale Okologie

und umweltbewuBten Reformismus

scharf Lrennte.
..

. .

Wo’aber die Soziale Okologne eme

grundlegende revolutionéire Verinde
rung der Gesellschaft unter fikomogn-

schcn, dcmokraLischen und libertfiren

Gesichtspunkten forden, was beinhaltel

die von dcr AIT neuenLdeckte ”soziale

Okologie“ don? Sie mufi sich, so sagen

sic, auf ,,die geislige und morafische

GcsundhcitdcrArbeiterundihreUmge—

bung“ auswirken. Wer also mach: hier

refonnistischcVorschliigeMchulznneB—
nahmen gegen sehéidliche und nguge

Einflijsse aufdie Gesundheitder Athei-

ter, verursachrt von Substanzen im Um-

feld des Arbeitspiatzes, sind fibiich; sen

der Jahrhunderwende sind sie Bestand-
teil reformistischerProgramme in Ame-

rika gewesen, und sie waren spéitestens
seit 1970 (aIs dieBehfirde ffir Sicherheit

und Gesundheilam Arbeitsplaagegntin-
‘

det wurde) Beslandteil des amerikani-

schen Systems. Obwohl diese Sehutz-

maBnahmen in den Vereinigten StaaLen

stark bekéimpft werden, sind sie hemor-

ragend mit kapitalistis‘chen Vargaben
vereinbar; sehliefiiich ist ein gesiinderer
Arbeiter ein produktiverer Arbeiter.

Es wurden Fortschritte in dieser De-

batte gemacht: die AIT—Genossen be-

zeiehnen uns nieht léinger als ,Jcomerre-

volution’ar“, sondem inzwischen als ,,re—

formistjsch“. Wir hoffen, dafi weitere

Fortschriue bei der Versté‘mdigung ge-

macm werden and daB die Genossen

bald erkennen, daB wir nicht weniger
,,revolutionéir“ sind als sie.

Dennoch kennen wir die Debatte nur

unter zwei Bedingungen weiterfiihren.

Erstens: Die Debatte muB sich innerhalb

vongrundséitzliehen ethischen Minimal-

standards bewegen. Das bedemel, daB

Kritiknicht aufGerfichten und Behaup—
mngen, sondem aufTatsachen bemhen

sollte.‘ Wirmfissen daraufbestehen, daB

unsere Genossen Behauptungen fiber

uns nicht unbesehen akzeptieren, son-

dem an den QueIIen nach Informationen

suchen, welche die Ansehuldigungen
bestiitigen Oder widerlegen, bevor sie

diese als Tatsachen veréffentlichen.

Zweitens: Wir haben festgestellt, daB

die AIT-Dokumente gegen die Konfe-

renz in einigen der anarehosyndikalisti-
schen Presseorgane veréffenllieht wur-

den, unsere Amwort hingegen nicht.

Wirsehen keine Mfiglichkeit,die Debat-

te weiterzufiihren, bevor die emspre-
chenden Medien nicht unsere lDoku-

meme ebenso wie jene der AIT veréf-

fentlichen.

Wir wiederholen unsere friihere Res-

pektsbekundung an die Anarchosyndi-
kalisten der Vergangenheit und der Ge-

genwart, und wir arbeiten gemeinsam
mil ihnen aufdem Weg in eine 6kologi-
sche und anarchislische Gesellschaft.

fibersetzt von Claudia Schmidke
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Ein Leben aus dem Koffer

Fetus und Text: Uta Moschnm‘ (Vexfsion)
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10 Monale

Wanderkizchenasyl in

NEW

"Wann glaubst Du, kriegen wir den

Aufenthalt." Diese Frags slellnn die
~ kurdischen Fliichtlinge jedem/r Be-

sucherln, die an ihrem Zufluchtson -

den Kirchenréumen- aufsucht.

Nach 10 Manatenl Wanderkirchcnasyl
liegen die Nerven blank: Bel den mit-

tlerweile mehr als 200 kurdischcn

Flflchuingen, bei den Pfanerlnnen und

Gemeindcmitgliedcm der 70 evange-
lischen und katholischen Kirchcn, dic

dcn Fliichtlingen Asyl gcwéihrcn und

gewfihrl haben, abcr auch bei den Mit-

gliedem der Kampagne "Kein Mensch

isl illegal".
Am 21.Januar 1998 hat cine Gruppe

von zun‘échst 25 kurdischcn Fliicm-

lingcn in der Kélner Antoniterkirche

Schulz vor ihrer Abschiebung gcsuchl,
innerhalb kiirzgster Zcit ist die Gruppe
auf mehr als 200 angcwachsen. Vor

Foltcr und Verneibung in dcr Tiilkci

gcflohcn, wurdcn ihrc Antrfigc in

DcuLschland jedoch abgclehm und sic

damit in die lllegalitét gzwungen. Mil

dem Wandcrkirchenasyl wagen sic

eincn mutigen Schritt in die Offcm—
lichkeit- denn die Realité'n zeigl, daB
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das Kirchenasyl ihnen nur bcdingt
Schutz gewahren kann.

Erst am 20. Oktober wurde Halil Ray
vor einer der Kfilner Kirchen verhaflet

und some sofort abgcschobcn werden,
derzcit sitzt er in Mannheim in Ab-

schiebehaft. Von Regierungsseite be—

wegt sich wenig. Sowohl das NRW-

Innenministerium als auch Bonn schei-

ncn nicht gewillt. den Fordenmgen der

Flfichtling, als Kriegsflfichtlinge anar-

kannt zu werden und einen Abschicbe—

stop in die Tiirkei zu veranlassen, nach-

zugeben. Von Scitcn der Politik lfiuft es

daraufhinaus, die Aktjon auszuhungem.
Bestenfalls lassen sic mit sich fiber Ein-

zelpriifungen reden, so der domeitige
mane.

Trotz all dieser widrigcn Umstfinde

harren die Flflchtlinge dennoch ans and

hoffen weitcr auf cine politischc L6-

sung: “Was habcn wir noch zu ver-

Here-n?”
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Hondbuch

der Ulopie

Eine Rezension des

Bushes “Eine Muster -

Sproche”.

Diescs Buch bchandclt Fragcn dcs

Stfidtcbaus, dcr Gcb'ziudc und ihrcr

Konstruktion cbenso wic dic dcs alter-

nativcn chcn, dcr Sclbstvcrwaltung,
dcr Autonomic und dos Gcmcin‘

schaftslcbcns.

Ein Vogcl, flicgcnd vor sonncnbc-

schicncncn, windzcrzaustcn Wolkcn,

dancbcn, fctlgcdruckt, dic Aussagc:
“Die urbanisicrtcn Rogioncn wcrdcn

crst ins Glcichgcwicht kommcn, wcnn

jcdc so klcin und autonom ist, daB sic

cinc cigcnstéindigc Kultursphiirc scin

kann.”

Punkt. Glcichgcwicht? Autonomic?

So vcrbliiffcnd beginnt das crstc

Mustcr dcs Buchcs “Einc Mustcr-

sprachc".

[33] SF 4/93

Es zcigt in 253 Abschnittcn,“Mustcr”

gcnannt allcs, fortschrciuncl vom GroB-

maBsuib aul globalcr Ebcnc (dais ebcn

gchortc Bcispicl). tuber dic Organisation
von Stitdtcn, Stadttcilcn,Nachbarschaft,
Gcbiiudc, Raumgcstalt und Bautcil, was

cinc humane, lcbcndigc Umwclt, cine

mcnschcngcrcchtc Umgcbuug aufwci'

scn solltc.

Vorraussctzung dafilr scion u.a.

Sclbstbcstimmung, dcxcnualc Strok-

Fotos:
Trotzdcm-Archiv

turcn, 0kologic, lebcndigcr Auslausch,
Gcmcinschaft, Gcb‘aude vollcr Pocsic,

Vicll‘ziltigkeit, Autonomic, wcibcstgc-
hcndc Vermeidung von Hicrarchic,
Sinnlichc Wahmchmung dcr Umwclt,

Vonncidung von HenschafL

Nur - Dics ist (cigcntlich) kcin Buch

iibcr autonome Politik odcr alternative

Gcscllschaftswisscnschaftcn und hat

mcincs Wisscns in diesc Fcldcr auch

noch kcincn Einzug gchalten.

In Architcktur— Krciscn stattdcsscn

ist cs in Amcrika so bckannt wic in

Japan odor Europa und wird vicl dis-

kuticrt, (1an cs ist cigcntlich cin Buch

fiber Architcktur und gcbautc Umwclt

im wcitcstcn Sinnc.

Allcrdings cin zicmlich ungcwohn‘

l

lichcs: Es ist fur allc Mcn‘schcn dic an

dcr Gcsmltung ihrcr Umw‘rclt Intcrcssc

haben (wollcn) konzipicn, also nicht

our flitPlanet”. E3 smlltals unubdingbarc

Vorraussctzungcn Panizipation und

Autonomic in den Vordv‘crgrund, um

architcktonismhc Wcrtc wic chcndig—
kcit and menschcngcmflfic Gobiiudc zu

crhaltcn. Dicse Warm schcincn allcr-

dings im architcktonischcn Diskurs chcr

cxotischc Kritcricn darzustcllcn. Sic

warden abcr als notwcndjg {Ur Sclbsl—

bestimmung und Gcmcinlschaft crach-

tat. Es stcllt dicscm Ffiflllc gcgcnu‘bcr, in

dcncn dicsc Qualitéltcu fchlcn vcrbun-

dcn mit cinor gonaucn Analyse dcs

zugrundcliegcndcn Problems und (l)
cincm Vorschlag zu seiner Losung! !!

“Es giibl ausreichende
Beweiso damn“, clots hohe

Gebfiude Men‘schen
vorrfickl machen."

Bin wcitcrcLcsekostpmbc? Vic] lcichl

MustcrNrEl:“Mosaikderfiubkulturcn”.
Hicr heiflt cs: “Der homogcnc und

undiffcrcnziortc Charaklcr modcrncr

Slfldtcttltetjcchicifaltdérchcnsstilc

undhemmmiaantsmhunglindividucucn
Charaktcrs.”

‘

Anhand dicscs Mustcrs wird zum

Bcispicl gezcigt, wile B:cv6]kcrungs-
strulaztur uncl individucllcr Charaktcr

zusammcnhflngcn, wie iiuBcrc Um-

stlindc die inncrcn bcstimmcn. Einc

durchmischtc Bcvolkcfiungsstruktur
wird mit oincr ghettoisierzcn, also cincr

Von wirtschaftlicher odor cthnischcr

Zugclhorigkcit definiert‘on, vcrglichcn.
Bcidc wirlgzcn lctztlisch gcnauso homo-

gcn, Viclfialtigkoit dczr Kultur odor cinc

auficrgowohnlicheeigcncIdcntiujtkon-
ncn sich in kcincr der Bcidcn hcraus-

bilden. A13 Ergcbnis dicscr Gcgcn-
fiberstcllung plfidicrcn di‘c Autorcn fUr

cin dichtes Geflocht ausiSubkulturcn.
verschicdenartig and klcin lcil ig, in dcm

jcdcr “semen“ passondcn Zusammcn-

hang findcn und dort scidcn chcnsstil

kultivicrcn kann. Dutch dic chimci—

Eigkcit ist sichcrgcstcllt, daB Ausmusch

zwischcn ilmcn Stattfinclcl, j‘cdcr sich

mit den andercn Lobcrisstilcn ausci-

nandcrsctzt und cin chiiscl zwischcn

den Kulturcn cmogllicht ist.

Order Muster 9, in dam cs um die

Voncilc oinclr Dezcmzraicii S trcuung dcr

Ms



ArbeiLsstiilten geht, dcm Bruch, den die

éuBere Trennung von Arbeilen und

Lebcn in verschiedenen Gcbieten (zB.

Gewerbepark und Wohngebiel) im

Inncren der Mcnschen verursacht.

Oder Muster 12, in dem unLersuchl

wird, wic Kommunalc Strukturen aus-

sehen miiBten, damit d‘er einzelne ge-

nijgend Milbcslimmungsrechl hat.

Muster 18, “Netzwerk des Lemons”

und 43
“

Universiliit 315 offener Marla”

schlagen cine gfinzlich alternative Form

(103 Lemons und Lehrens zum gengigen
Schul— und Universitfilsbelrieb vor.

In Muster 21 “Hfichslcns vier Ge-

schosse” wird anhand von empirischen

Unlcrsuchungen dargelegl, was Ge—

biiude fiber vier Geschosse ffir Auswir-

kungen auf die in ihnen lebenden Men-

schcn haben: “Es gibtausreichende Be-

weise dafijr, daB hohe Geb'ziude Men-

schen verriickl machcn.”

Ahnlich rigoros, im weileren Text

dann aber fundiert und begriindet, em—

hiilt Muster 79 Aussagen zum Problem

des Mieteigcnlums und (Muster 7) zu

Land in Privalbesitz. Es gibt Aussagen
zu selbstvemalleten Bchieben, (Muster
80: “Selbstverwallele Betriebc und

Biiros”) und Gebfiudcformen, in diesem

Falle einzelnstehenden Héiusem, nem-

lich (lumber, in welcher Weisc sie Aus;

druck sozialer Wirklichkeilen sind:

“IsolierleGebiiudcsindSymptomeeiner
Zusammenhanglosen, kranken Gesell—

schafl"( Muster 95 und 108).
ES gibt Muster zur sinnvollen Lage

und Orientierung von Gcmeinschafts—

bereichen in Wohnungen, aber nichl zu

VCrgcssen auch architeklonischc The-

men wie Offene Treppcn, Art der Witn-

dc, dcr Arbcitsbcrciche, Orieniierung
dcr Fenslcr, die aber immcr in sozialen

Konlexl gestcllt werden.

Der Aulbau des Buehes folgt seinen

CigCnen Regeln, will sagcn, daB ein

Muster immer cine arehilektonische

Einheil beschreibt, cine Problematik

behandell. Die Muster miissen nichl

Cins nach dcm anderen durchgeaxbcitel
werden. Vielmehr bilden sie ihre

Cigenen zweekmiiBigcn Zusammen—

hiinge. Die Muster nehmen Bezug

aufcinander,beinhaltenklcinercMuster
Und sind Tcil (oder werden fibcrlagen)
Von GroBcren. Die Theorie vom vemelzl

sein dcr Well findel in dieser Struklur

scinc Enlsprcchung und generiert

Komplexilfil . Komplexitéit der archi-

tektonisehen Lfisung sowie der gesell-

sehaflsbezogenen Handlungsansetze.

Die Muslersprache

Die einzelnen Muster bilden also,

mileinander verbunden, ellmehlich die

Buchstaben und Wone einer Archi—

teklurspraehe. 1m Zusammenhang bil-

den die Muster einen Archizektur- Text,

der eine Bedeutung lréigt. So entsteht

ein auf mehreren Ebenen wirksames,

sehr komplexes System. Wie bei einem

Texl isL nieht nur das einzelne Muster

Umwelt zu lesen and 211 beuneilen, um

sie zu veréndem.

Es endet aber nicht in einer theore-

tischen Betrachtung. Das Bueh isll

ebenso cine Handlungsanweisung: An-

dere ein paar Buchstaben, und Du hast

ein neues Wen, der dem Satz eine neue

Bedeuumg gibt. Gesehieht dies an

mehreren stellen, so hastDueinen neuen

Text. -

Andere Deine gebaute Umwelt hier

und den, so wird sich clas System ans

Gebautem und den Funktionen, dessen

Tritger es ist, and die Handlungen die lee

ermifiglieht, iindem. Es enlstehen so neue

Inhalte und andereZusammenhenge im

von Bedeutung, sondem ebenso dlie

Beziige unleireinancler. D.h. die M1 der

Wirkung, die die gebauten Einheiten

aufeinander ausfibcn, zur Umgebung,

sowie der gesellschaftliche und ge-

sehichlliche Komext.

Was bedeulet nun unsere Umwelt?

Welche Inhalle werden mit einem

Gebfiude,einerAuBengestaltung,einem
offendiehen Platz vermiuelt?‘ Wie sieht

dcr gebaute “Rahmen” fiir unsere

Handlungen aus? Welche Ansprficlhe
derNulzeroderwelchc Bediirfnisseder

Menschen warden befriedigt, welche

nichl? Die Pattern Language gibt vor-

zijgliche Kriterien an die Hand unsere

System, clas System kann so ge‘émdert
werden und wird anders funktionieren.

Dynamisches Welibild

und Prozesshafiigkeil

Der Gedanke der Entwicklungspro-
Lessen liegt dem Buch zugrunde. Die

Planung wird nicht als ein Mine] er-

achtet, eine letztgiiltige uncl unverbes—

serbare, also immerwéihrende architek-

tonisehe Lésung zu préisentieren. Viel-
mehr geht es um MiLarbeit aller und

SF 4/98 [39]
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Verfinderung der Umwell, der Gescll-

schaft. Das Ergebnis der Andcrung muB

natfirlich aush Auswirkungen auf die

Nutzer, in diesem Falls die Initialorcn

tier Andemng haben. So ist cinc Lfisung
nicht als statisch anzusehcn, sondcrn

dadurch, daB sie den lcbendigcn Ein-

flfissen der Umgelbung ausgesctzt ist,(

11nd umgekehn) tals cine vorlfiufigs.
Ebenso wird ausdrficklich darauf hin-

gewiesen daBdieeinzelnen Muster zwar

eine fundicrte Lt'jsung darstsllcn, abcr

Vorlfiufigkeitscharakterhabcn,disZsit
und die Mcnschcn mégcn sis modi—

fizicren und Wsitcrentwickcln.

Dazu ist allcrdings die Kompctcnz

dcrjcnigcn von Nc’jtcn, die in dis gcbautc
Umwelt cingrcifsn. Es gcht um die alte

Frags nach den sigcncn Bediirfnisscn

und den allgsmcincn,dic 7.11 formulicrcn

sind. dcr zweits Schritt isles, dicss in

ciner Architsklursprachc ausdrfickcn zu

kfinnen. Christoph Alexander mcinl, cs

[40] SF 4/98

sei uncrlfisslich,d1ess Sprache wiefler

in clef Gescllschaft zu verankern, so (15115

jedcr Mensch kompstent wilrcle 11nd

vor allsm cigsne Inhalte ausdmcken

kfinne.

Wie schr cine solshs Auf‘fassung der

auf Gswinnmaximicmng ausgerichte-
tsn Investorenarchitsklurcntgegenléiuft
muB wohl kaum crwéihnt warden: Die

kostengfinstigc Palcnnlésung, fiberall

gleich, wsnig Aufwand- 1101113 Rsndits,

— fibcrall gleich leblos 11nd fehl am Platze,
lfisst sich mit (1111 Pattcmlanguage schon

nichtgsstaltcn,wci1 sis (ungsschriebe-
no) Gcsclzc der Okonomic bewuBttg-

I

noricn: 21211 131 Gold, was sich rschnet
isl gut, was sich nishl in steigendcn
Umsiilzcn niederschléigl ist unnijtig.
Einc komplexe Architcktur 1131351 31011

nicht nach Schema F schnsll planen.
der Planungsprozess brancht Gsduld
und Ruhc und die Milarbcit allcr Be—

Lroffsncn. Das Resultal einer qualitfit—

vollen. dumhdashtsn, sensiblcn Archi—

tektur 1131131 sish so wenig 111 Gold aus-

drflcksn, wie ea vprhsrschbar odcr

begrsnzbar 1511 S111 sind auch die Wir-

kungsn also in der 2611 11113111 zu be-

grsnzen, die Wirkungen daucrn fort,

auch 1131611 dem Stellsn dcr Honorar-

rschnung 111111 entwickeln sich lang-
samer ale Spekulationsgewinnc.

Jan Jacob Hofmann

DanEuch “13.111131141151111. Sprachc“ (A Pattern

Language) 151 verfasst von Christoph
Alexander, Sara Ishikawa, Murray Sil-

versmin mit Max Iasobson . Ingrid 1.

King 51111111110 Ange! Dis dcutschspra-

chigs Ausgabe 151 1995 im flicker

Vet-lag. Wien 13151111113111.3111. 1320 Ssilcn

UM 220. Herausgeber ist chuann

Czech. A116 hieir verwendclcn Bildcr

mtstammen dissem Bush.

Wailers 14116131111:"A Timblsss Way of

Buikling” (Christoph Alex andcr)
Aueffllm’lichs Architekmrflmmrclischs Dis-

111135111113111111 Arch + Heft Nr. 73. 1984

flit: Monamaimng 1111 Salhsmt‘ganisaliun
111113 1111118511 111211111? 11111 (1131 Mensch 151 1111

11111131151121— Die 11151011512116 Kunmc 11m 111-

111211 - Die 112111 in (1131 Arbe1tsgc<cllscl11 111:

11131111111311 1511:11111‘11211111 desse>111\1s111111111;
die Pram A1195 liigc - (101111

11112 Welt 5112111 antlers 11115

Bundesverbancl» Forum Auden 1\CiSCIl<< ge-

111111111121“ 10 Jahtc ‘(lrenyc
31101111 - (11131Luxembnrgefl>~7e111111g 111r

e111e fiknlogische 81 507111113 1\11e11111t11e«

11.1—
11911 K011} 1111111111 - >>1uden, Frei1111111re1, 11111-

minatem: 311111 die an 111111111 Schultl ii

E111 Sclmupperabo (3 Mo11111e 1101 1111115

ohne Verlzingemng) 1111 10 IN 11111 1111111111
Vorkasse (81:1tem/Brtefmzuku1/\Schcck).

911215 91117.1 gs Adrelfiver-
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Noam

Chomsky.

won John Pi/yer-

Uberse/zf van Michael

Sch/77mm!)

“Einem Geistzu begegnen, der unsere

Wahmehmung von der Welt radikal

veriindert”, sehrieb Jim Peek in seiner

Einfiihrung zu der Sammiung The

Chomsky Reader, “stem cine der beun—

ruhigcndsten, aber zugleich aueh cine

befreiendsten Erfahrungen im Leben

dar. Beunruhigcnd, weil eine solche

Erfahrung sorgt‘éltig zurcchtgelegte

Rationalisierungen nntergraben kann,

und befreiend, wci] man cndlieh das

Offensichtliche als das sicht, was CS

131.”

Ftir mich hat Chomsky das “Offen—

Sichtliche” sichtbar gemacht, seit ich zu

dcr Zeit, als ieh aus den Vcrciniglcn
Stanton fiber den amerikanischcn Krieg
in Vietnam berichtete, seine Biicher

und Artikci las. Ohne Chomskys pcin—
lich genaue Auflistung des Beweisma—

terinls und seine Kritik an der Macht—

austibtmg Amerikaswiirc dieWahrheit,

das “Offensichtlichc” ijberdicsen Krieg
nicht gcsagt worden; dasselbe gilt ft'ir

die Wahrheit fiber viele anderc “kleine

Kriege” und geseilschatftiiche Ausei-

nandersetzungen unserer Zeit. Seine

Suehc nach der Wahrheit ist fraglos

heroisch; cbenso wie Mill ionen anderer,

zu deren Aut‘kliirung er beigetragen hat,

verdanke ieh ihm viel. Aufeinzigartige
Weise hat Chomsky bestfindig die

Mauem dcr Otrwellschen “Wahrheit”

durchbroehen, die so viel von unserer

“Freien” Gesellschaft und dem Leid

jener Menschen in der ganzen Welt

verbergen, die den Preis fiir unserer

“Freiheit” bezahlen.

In seinen Essays, Biichcm und Vor-

ufigen hat er unnachgicbig einen offi—

ziell begiaubigten Mythos nach dem

anderen zersto'rt, und zwar mittels

Fakten und Dokumcnten, die zumeist

aus olffizieilen Queilen stammen. Seine

Enthiillungen und die Kiarheit, mit der

er sic betreibt, sind ein lebendiges Bei-

spiei fiir Kunderas Aphorismus, daB

“der Kampt‘ des Menschcn gegen die

Eine biographische Skizze

zum 70.6eburtstag

Foto: Tina Medotti

Macht der Kampfder Erinnemng gegen

das Vergessen ist”. Er hat gezeigt, daB

der Krieg in Vietnam keineswegs der

“tragische Fehler” war, als der er so oft

hingestellt wird, sondem die iogische

Konsequenz der Ausfibung imperiaier
Macht, und (133 die Vereinigten S taaten

in Verfoigung ihrer strategisehen Inter-

essen in Siidostasien ein kleines bauer-

liches Land fiberfielen, es systematisch
verwfisteten und seine Menschen, Kem-

munisten ebenso wie Nichtkommu-

nisten, tdteten. Ohne den bedeutenden

Widerstand in den Vereinigten Staaten

seibst, der Noam Chomskys kritischem

Geist und sehtiftstelieriseher Tétigkeit
vie! verdankt, ware Ronaid Reagan

'

vielleicht mit amen'kanischen Truppen
in Nicaragua einmarsehiert.

lch ias Noam Chomskys Bueh The

Backroom Boys zuerst auf einem Fiug
nach Vietnam 1974. Der “ehrenvoiie

Friede", das Versprechen, aufgmnd
_ (lessen Richard Nixon und Henry Kis-

sr— 4/98 [411
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singer emeut an die Maeht gewéihlt
werden waren, befand sich in vollem

Gang. Die amerikanischen Bodentrup-
pen warren eine grofierc Bombenlast

fiber Indochina ab als siimtliehe Kriegs-
teilnehmer iibcr alien Kriegssehau-
pl'zitzen wfihrcnd des gesamtcn Zweiten

Weltkriegs.

Der Krieg in Asien machie

keine Schlogzeilen mehr;

In The Backroom Boys zitierte

Chomskycinen amcrikanischenPiloten,
dcr die “besenderen Vorteile” von Na-

palm auseinandersetzte: “natiirlieh sind

wir anch wirklich zufricden mit den

lungs in den Hinterzimmcr von Dow

Chemical. Das ursprtingliche Material

war nieht so scharf — wenn die Schlitz—

augen sehnell genug warcn, konnten

sic es abkratzen. Also fingcn die J ungs
an, polystyroi bcizusetzen - jetzt klebt

das Zeug wie ScheiBe am beintueh. Es

brennt jetzt sogar unter Wasser.”

Ich wuBtc aus eigcner Erfahrung, daB

dos stimmte; ieh bertihrte einmal das

OpfereinesNapalmangriffs, und danach

hatte ich die Haut des Modellens an

meincr Hand.Was Chomsky in diesem

und anderen Biichern und in seinen

Vortriigen und Artikeln vorlegte, war

nieht nur cine Chronik modemer Bar-

barei, sondern ouch die Einordnung
dieser Barbarei in den Rahmen einer

systematisehen “Arboitsteilung”. Die

eine Gruppe von “lungs in den Hinter-

zimmem" hatte die Entwieklung von

Napalm in Auftrag gcgeben, Wain-end

eine andere es dann veri’einert hatte,
“damit es bis hinunter auf den Knoehen

brennt”. Die Piloten branchten es dam

nurnoch abzuwerfen. Unterdessen sorg-
ten die Medicn dafiir, daft das Gesamt-

bild dieses unvorstellbaren Vorgangs
so gut wie unsichtbar und damit ak—

chtabel blieb.

Auf diese Weiss konnten politisehe
Fuhrer, deren “gemfifligtes” Auftreten

nicht einmal entfemt an Totalitarismus

denkcn lieB, ans dersieheren En tfemung
physiseherund kultureller Distanz Men-

schen in einem Ausmafl [men und ver-

stiimmeln, dos an die Taten der bertieh-

tigten Ungeheuer unserer Zeit heran-

reieht. So untcrwarf John F. Kennedy
Vietnam eincm Terrorbombardement;
Gerald Ford und Henry Kissinger un-

terstiitzten den Volkermord in Osttimor:
und George Bush verfibte mit John

Major im Sehlepptau die Sehltichterei

am Golf von l99l und nannte sic einen

“Kreuzzug fiir die Moral".

Indem er solehe Wahrheiten be-

nannte, hat Chomsky sich cine menge

Schwierigkeiteneingehandelt.Einerdcr
Grilnde fflr die Feindseligkeit, die ihm

entgegengcbraeht wird, liegt darin, (12113

or den Kern des freiheitliehen Selbst-

bildes Amerikas angreift und zwischen

Liberalen und Konscrvativen nur un-

lerscheidet, um ihre Gemeinsamkeiten

zu beleuehten. Tatsiiehlich bildeten

seine crsten beiden Biieher, Die

Verannvortlichkeit der lntellektuellen

(1967) and Amerika und die neuen

Mandrine (1969) frontale Angriffe aui’

einem GroBteil der amerikanischen

Intellcktucllcn uncl loumaiisten, deren

Liberalism us seiner Ansicht naeh dazu

(liente, ihrc Relic als “ideologische
Manager"einesgesetzloscn,imperinlen

Systems, das rund um den Globus Tod

und Zerstorung vemrsaehtc, zu mas-

kicren.

Wire die Dissidomfln in der friiheren

Sowjetunion kehrt or in einem GroBteil

seines werks immer wieder zu einem

Thema von grundlegender moralischcr

Bedeutung zurttclc: der Tatsaehe, (138

die Amedkaner, und in entsprechcndcr
Weise aueh diejenigen yon uns, die

innerhalb der Reiehweiteides ameri-

kanisehen Einflusses leben,i‘eincrn dem

Dienst an der Maeht gehorehenden ide-

ologischen System” ausgesetzt sind,

dcm Gewissensemfigungen fremd sind

und das yon den Mensehen “Apathic
und Gehorsam” ym‘langta “um jede
emsthafte Bedrnhung der Herrschaft

derElitevon vomherein zu ‘verhindern".

Abweiehende Meinung‘gen werden

dureh den “Mechanismns der histo—

risehen Amnesia nnd dos Tunnelblicks,
wie sit: in den intellektuellen Kreisen

kultiviert werden”, an den Rand ge—

drfingt. Chomsky bezeiehnet dag Gros

tier amerikanisehen Akademikcr und

Jon‘malisten als eine“ weltliche Pricstcr-

haste”, fill“ die Amerikasf‘manifester
Auftrag”, 86in “Room". kieine Nationen

anzugreifen und enter die Knute 7.u

zwingen, allem Ansehein‘ nach ctwas

Gottgegebenes sind.

Ans diesem Grund istl es ihm on

unmfiglieh gemaeht werden, seine

Ansiehten zuveroffentiichen, besondcrs

in den groflen iiberalen Zeitungen, de-

nen erliistig ist unddieer in Nerlegcnheit
bringtfia seine Analyse an imperialen
Maeht eben jene intellektuelle Unab-

hfingigkeit aufw-eist, die seine Kritikcr

und die liberation Journalisten so gemc
fiir sieh in Ansprueh nehnien. Was bei

der Erinnerung an die skandaloscn

Vorfzilleum Watergate, die ImnContra-

more, alas geheime Bdmbardement
Kombadschns und die tiei‘ vcrwurzclte

Knrruption wfihrend def Reagenjahre
oftvergessen wird, istdieTatsaehe, (1218

so wenigeloumalisten versuchtcn - oder

(lie Gelgenheit ethielten -, sie zu ent-

hiiilen. fiberden Zionismus, der immer

noch eines der gmBen Tabus in Amcrika

ist, sehrieb Chomsky in The Culture of

Terrorism. das Verhtiltnis der ameri-

kanischen liberation lntollektuellen zu

Israel sci vergleiehbar mit dem Flirt

ihrer Vorgitnger in den drei Bi gcr Jahren



mit der Sowjetunion. Sic scien, so

sehriob er, Trittbrettfahrer, filr die eine

“Schutzhaltung gegeniiberdem heiligen
Slant und der Versuch, desscn unter-

drijckerisehc Hal tung und Gewalttfitig-
keit herunterzuspielen und Entschuldi-

gungen dafiir zu finden”, typiseh seien.

Was Chomskys Feinde in Rage bringt,
ist die Tatsaehe, daB cs fast unmoglich

ist, ihn in cine Schublade cinzuordnen.

Er spraeh sich gegcn die Manipulationen
beidcr Seiten im Kaltcn Krieg aus und

vertratdie Auffassung, die Superméiehte
seicn sich in Wirklichkeit in dcr Unter—

drfickung dcr Bestrebungen kleinerer

Nationen einig. Es isttypisch fiirdiesen

brillanten AuBenseiter, daB erzu einem

Zeitpunkt, als vicle das Ende des Kalten

Kriegcs feierten, vorsiehtig blicb. Er

besehrcib “die Beherrschung dcr enra-

sischen Landmasse dureh cine einzige

vercinigte Macht”, n'dmlich Europa, als

einen Alptraum for die amcrikanischen

Machthaber, und stelltc fest, daB das,

was wir heute schon, “einc sehrittweise

Wiederherstellung der Handels- und

Kolonialbcziehungen Westeuropas mit

dem Osten darstellt”. Welter sagt er:

“Der groBc, sich verschéirfende Konflikt

dcr heutigcn Welt ist der zwisehen

Europa und den Vereinigten Staaten.

So verhijltcs sich schon scitJahren, und

mittlcrweile ist dicser Konflikt sehr

emst. Das US-Establishment will den

Europiiem klarmaehen, wer der Herr

ist.” -

Obwohl Chomsky sich als libertfircn

Sozialisten bezciehnet, ist er nicht An-

hiinger irgend ciner Ideologie. Tatsiich—

lich scheintseine politisehe Haltung f{ir

ijanden, der sieh seinen Namen als

Theoretikcr - in der Spmchwissensehaft
-

gemaeht hat, merkwiirdig untheore—

tiseh. Er ist dcr Ansieht, daB Revolu—

lionen Gewaltunchidmitsieh bringen,
und er vertritt die Position, daB “nie—

mand,dersiehein wcnigmitGeschichte
befaBt,ijberraschtsein wird,dicjenigen,
die am lautesten naeh Destruktion und

Zcrstorung sehrein, als Verwalter cines

ncuen Systems derUnterdriickung wie—

derzufindcn”. Solem er fiberhaupt an

ClWas glaubt, ist es “der gesunde Men-

sehcnvcrstand gewohnlicher Mesehen...

SCit ieh fiberhaupt irgendein politisches
BcwuBtsein hatte, war ich immer auf

der Seitc (ler Verliercr”. Der Essayist
Brian Morton schrieb kfirzlich, daB

“viele Amerikaner nicht mehr davon

fiberzeugt sind, daB unsere Regierung
das Ream hat, jedes Land, das es will,

zu zerstoren — und das ist zum groBen
Teil Chomskys Verdienst”. Der ver~

storbene Francis Hope schrieb iiber ihn:

“Leutewieersind gel‘ahrlieh; ihrFehlen

ist eine Katastrophe.”

Ieh habejahrelang mit Chomsky kor—

respondien, ihn aber erst 1989 per-

sonlich getroffen. Ich ging damals zu

einer Veranstaltung in einer fiberfi'illten

Halle in Battersea, um ihn spreehen zu

horen, und zu meiner Uberraschung
fand ich keinen routinierten Redner vor,

sondem einen freundlichen, besehei—

denen Mann, der eine gewinnende At-

mosph'are der Anarchie um sich ver-

breitete. Man konnte ihn kaum fiber die

dritte Reihe hinaus verstehen, und er

verwendete ein Gutteil seiner Mflhe

darauf, auf die weitschweifigen Unter-

breehungen eines Zwischenrufers zu

antworten. Sein Engagement ftir das'

Prinzip der Meinungsfreiheit, das Prin—

zip, das “die Stim me eines jeden gehort
werden muB”, hat ihn oft in Sehwierig-
keiten gebracht; der Mann, ’der Brand-

reden gegen ihn hielt und dessen Recht,

angchort zu werden, er dennoeh ver»

teidigte, verfoeht neofasehistische An-

siehlen. Chomsky maehteden Eindmck

cines humanen und sehr moralisehen

Menschcn auf mich, und ieh mochte

ihn.

Auf jeden Fall widerspricht seine

Sanftmut dem Bild des Aufriihrers; sie

erinnert mieh an die Besehreibung, die

Norman Mailer, der naeh dem Marseh

auf das Pentagon 1967 eine Gefang~
niszelle mit ihm teilte, in seinem Bueh

Heere in der Nacht von ihm gab: ein

schlanker Mann mit scharfgesehnit-

tenen Zugcn und asketisehem Gesichts-

ausdruck, den eine Atmosphfire von

Milde, aber gleiehzeitig von absolute

moraliseher Integritfit umgab”. Davon

abgcsehen hat er viel Humor; sein Ge-

braueh von Farce und Ironie, der oft als

Sarkasmus mtierstanden wird, er—

moglicht es ihm, aus offizose Ver-

lautbamngen und Formulicrungen deren

wahren Gehalt herauszusehiilen.

Als ich ihn traf, fragte ich ihn danach,

besonders naeh dem Gewicht gfingiger

politiseher Bezeichnungen wie “Ge—

mfiBigter” und “Extremist”.

Er sagte: “In gebildeten Kreisen wer-

den sie sehr ems: genommen. Kein

Joumalist, kein Intellektueller, kein

Schriftstellerkann einfaeh dieWahrheit

fiber den Viemamkrieg sagen, nfimlieh

daBdie Vereinigten Staaten S iidviemam

angriffen. So etwas zu sagen, jet nieht

gemfifligt... In den dreiBiger Jahren be~

zeiehnetedie amerikanieehe Regierung
Hitler als einen GemfiBigten, der zwi—

sehen den Extremisten der Linken und

der Rechten stand; daher muBten wir

ihn untersttitzen. Auch Mussolini galt
als Gemdfiigter. Mitteder achtzigerJah-
re war Saddam Husseinein Gemfifligter,
der zur ‘Stabilitfit’ beilrug. General Su—

harto von Indonesien wird haufig und

immer wieder als Geméifiigter bezeieh—

net. Seit 1965, 315 er an die Maehikam,

wobei er vielleieht 700.000 Mensehen

abschlaehtete, haben die New York

Times und andere Zeitungen ihn ale den

Fuhrer der indonesischen GeméiBigten
ausgemaeht.”

Ieh sagte: _“Aber Sie werden oft ale

Extremist bezeichnet.”
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“Sicher, ich bin ein Extremist, weil

ein GemfiBigter jeder ist, der die Macht

des Westens unterstiitzt, und ein Extre-

mist jeder, der sioh gegen sie wendet.

Nehmen wirznm Beispiel George Ken-

nan, den amerikanischen Strategon dos

Kalten Kriegs naeh dem Zweiten Welt-

krieg. Er war einer der fiihrenden Ar—
'

chitekten der heutigon Welt und stand

auf dem “linken” oder pazifistiSchen
Flijgel des Spektums der US—Plancr.

Als er Vorsitzender des pol itischen Pla-

nungsstabs war, sagte er - in interncn

Dokumenten, natflrlich nicht tiffentlich

-

ganz explizit, wcnn wit die Diskrcpanz
zwischen unsercm enormen Reichtum

und dem Elend aller anderon aufrecht-

erhalten wollten, miiBten wir ver-

schwom mene und idealistiche Slogans
fiber Menschenrechte, Demokratisic-

rung und die Hobung des Lebcns-
‘

standards beiseite lassen siatt desscn

und in reinen Machikonzepton dcnkcn.

Abcr es istselten,dal3jcmand so chrlich

ist.

Vergriffene
Bflchefl

Der neue Anti-

quariatskatalog
ist da, mit rund

1.500Titeln zu

den sozialien

Bewegungen
seit '68, zur

Geschichte

des Anarchis-

mus 8: Soziaiis—

mus u.v.m.

Eilnfach

anfordem!‘ .

Anarfi’g
Posflach2011-313158ehnde

Fax 05132/93833
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Ich sagte: “Sic haiben einige spekta-
kulfiren Auseinandersetzungen hinter

sich. Arthur Schlesinger hat Sie ange-

klagt, die intellcktuelle Tradition zu

verraton.”

“.Das stimmt, da bin ich mil ihm einer

Meinung. Die intelloktueile Tradition
ist eine Tradition der Dienstbarkeit

gegeniiber der Macht, 11nd wenn itch sic
nioht verraten wiirde, miiBte ich mich

meiner selbst schiimcn."

Ich orinnerte ihn damn, daB er Schle-

singer und andere Liberale besohuldigt
hatte, eine "Weltliohe Preisterschaft”
zu bilden, die die US-Regierung in einor

Reihe iibler auBenipolitiseher Aktivi-

tiiten unterstiitze; Ob or dicsen Punkt

suntermaucm konne?

“Ja, durchzius, ich habo (ins doku-

mcntiert. Den Begriff ‘weltliche Fries;

torschafl’ habe ich in Wirklichkeit von

Isaiah Berlin entlielien. dcr ihn anf die

russische Kommissarsklasse anwen-

dctc; und natiirlich haben auoh wir cine

dcranjgc Preistcrsohaft. ‘Kommissar'

ist cin zutreffcndcr und braoehbarer

Ausdruck. ln sémtiichcn Liindem domi-

nicrcn dic gcaohioten und respoktablen
Intolloktucllen,diecincréiulienen Macht

dicncn, das Bild. Wir mogen zwar die

sowjetischen Dissidenten chren, aber
in dcr So'wjetunion wurden sie nicht ge‘
chrt, sondem in den Schmutz gczogen.
Dic Louie, die gcachtet waren, women

die Kommissarc, und dieschaohvorhall
rcicht wcit in die Goschichte zuriiek.

Don Erzé'ihlungcn dor Bibcl zufoige
waren cs rcgolmiiBig die ialsohen Pro-

phctcn, die Ehrc und Anerkennung
gcnosscn. Dicjenigcn, die wir heute als

die Prophcen bezeichnon, warden zu

ihrcr Zoit ins Gcl‘zingnis geworfon Met
in die Wiiste vcrjagt und was sonst

noch. Wenn ctwa cin britischer Intel-

lcktucllor vulgiiro Rechtfertigungen fiir

Groucliaten dcr US-Regiomng ver~

brciiet, untorscheidot sich das in keiner
Weisc von den vulgéircn Rechtferti-

gungen irgcndwclchor amcrikanischcr
Intclektucllcr fiir Slalin.”

Ich sagte:
“

lhrc Biichcr wordcn in

dcr amorikanischon Mainstreampresso
fast nie besprochon, und man billet Sie
don nie um Gastkommcntaro. Hat man

Sic in den ctablicrten Krcison zur Un-

pcrson crkliirl?“

“0h ja. Tawachiich wiirdc ich mich

fragen, was ioh falseh macho, wcnn das

nioht der Fall were... Nehmen Sic zum

Beispiel Boston, die Stadt, in dcr ich

iebe. Der Boston Globe ist wahr-

soheiniieli die liberalst‘e Zeitung dcr

Vereinigten Stanton. Ich habc viclc

Frennde beim Globe. Sin diirfcn nichi

nur meine Btieher nicht bespcchcn, sic

diirl‘en sic nicht einmnl anfdic Lisle dcr

Biieliei' tier Bostoner Aniorcn sctzcn!

Talsiitcitlioh hat tier fiirBuchbcsprochun-
gen nostflndigeRedaktonrgesagt, kcincs

meinor Hitcher diirfe bosprochcn wcr-

den untl ouch voo den Buchcm von

SoulhEndPt’ens, dem Bosmncr Vcrlags—
kolloktiv werde keines je bCSprochcn
warden, solange dort Biiohcr von mir

herauskommon wiirden.”

Ich maehte ihn darauf a‘ufmcrksam,
dais seine Angriffe hauntsiichlich auf

die Vereinigten Stanton ab7icllcn und

rial?» er oft von der “sehleehtcn Scitc”

Amerikas sprfiche. Und dosh bchaupic
or, Amerika sei wahrseh‘cinlich die

freieste Geseiischaft tier Gcschichlc.

ObdarinnichteingrundlegendcrWider—
spriieh liege?

“Noin Die Vereinigten Qmatcn sind

in der Tat die freieste Gesellschafi dcr

Welt. Der Grad cler Freihcit und dos

Schutzes dorkedefreiheiihalnirgcndwo
sonst cine Paralleie. Das war kcin Go—

scitenk; es verhitlt sioh ja nicht dcshalb

so, weil es in der Verfassung stcln. Bis

in diezwnnzigerlahre unseicsinhrhun—
dens warm die Vereinigten‘Siaatcn schr

repressiv, wahrsoheinlich noch repres—
siver als England Der groBc Durch-

bruoh kam 1964,2113 (ins Gcsciz iibcr

aufrfihrerisehe Verieumdung fur nlChllg
erkifirt wurde. Dieses Gesctz erkliirtc

grundsfitzliohe Kritik an dcr Stantsgc-
waltzum Verbrechen Es wurdc damals
im Veriaufder Biirgerreehtskiimpfc fur

verfiassnngswidrig erkifirt. Nur dcr

Kampf dot Menchen seibst schiitzt dic

Freiheit
"

“Aber wenn Amierikadie frcicsthc-

soilsehaftder Welton we ist donn dann

die systematisohe Unterdriickung, dic

Sie so oft angreifen?" l

“1m neunzehnien Jnhrhundcri war

Groflbritannien eines tier frcicstcn Liin-
dor der Well; and heme dennoch cinc



schaucrlichc Bilanz von Groucltatcn.

Es gibt ganz cinfach kcine Korrelation

zwischcn dcr Frciheit im Innercn nines

Landcs und dcr Gcwalt, die es nach

auficn anwcndct. In den Vereinigten

Staatcn, die wahrschcinlich das ausge-

fciltcstc System doktrinarcn Mange-

mcnts bcsitzcn,kommtnatiirlich geradc
dicscr Faktor noch crschwcrcnd hinzu.

Wir miisscn uns klar machen, (138 def

grundlcgcndc Godankc, dcr sich durch

dic gcsamto modcmc Gcschichte und

den modcmcn Liberalismus zieht, be-

sagt, daBdic Bcvolkcmng marginal isicrt

wcrdcn muB.

In dicscm‘Systcm bctrachtet man die

Bcvolkcrung als Ganzc lcdiglich als

Ansammlung unwissendcr und lastigcr

AuBcnscitcr,cinc vcrwirrtc Schalherde.

Und cs sind die vcrantwortlichcn Man-

ncr, die die Entschcidting trcffcn und

die Gcscllschaft vor dcm Stampfcn und

dcr Wut dcr vcrwimcn Horde bcschfit-

zcn miisscn. Da wirabcrin Dcmokraticn

lcbon, crlaubt man dcn Lcutcn — dcr

vcrwirrtcn Horde - gclcgcntlich, ihr

Gcwicht zugunstcn dos cincn odor an-

dorcn Mitglicds dcr vcrantwortlichcn

Klassc in die Waagschalc zu wcrfcn.

Das ncnnt man dann Wahlon.”

Ich crwiihntc dcn Vorfall in dchown

Hall von Battersca, bci dcm crdas Rocht

dos Ncofaschistcn, ihn mit Zwischcn—

rufon zu storcn, vcrtcidigtc. “Giltdicscs

Rocht lhrcr Ansicht nach fiir jcdcn?”
_

fragtc ich.

uJ21.chn wir nicht an das Recht auf

frcic Mcinungsauficrung fiir Mcnschcn

glaubcn, dic wir nicht-Icidcn konncn,

glaubcn wir fibcrhaupt nicht daran.”

“Abcr hat cin Rassist, dcr in Anwc—

scnhcit cincr andcrcn cthnischcn Gc-

mcinschaft spricht und cinc provozio-
rcndc, gcwaltta‘tigc Sprachc vcrwcndct,

dassclbc Rccht?”

“Nattirlich. Nchmcn wir cincn Fall,

dcn cs wirklich gogcbcn hat. In Illinois

gibt es cinc Stadt mil cincm groBon
jijdischcn Bcvolkcrungsantcil, in dcr

Viclc chrlcbcndc dos Holocaust woh-

ncn. Einc Gruppc von Nazis fordcrtc

das Rccht, dort zu dcmonstricrcn - das

War schrprovokativ. Die amcrikanischo

BUrgcrrcchtsunion ACLU vcrtoidigc ihr

Rccht dam, 'und ich habc sic darin

unwrstfitzt.”

lch fragte ihn, ob er das Roch: auf

“freie Rode” fijr jene unterstfitzen

wiirde, die den Tod Salman Rushdies

fordem.

“Unver gewisscn Vorbchalten ja...
abet d3 muB man fragcn, ob es dabei um

unmittclbare Anstiftung zu gcwalttfi—

tigen Handlungen geht. Hier'gibt es

kcincn klaren Lackmustest, ans dam

klar hemorginge, we die Grenze ist.

Was Rushdie betrifft, bin auch ich char

Meinung, daB wir da hart an diese

Grcnze herankommcn. Ich mcine, wenn

wir an den Punkt kommen, wo jemand
das Kommando zum Schichn giht, und

Rushdie befindct sich in unmittelbarer

Nahe, dann fallt das nicht unter das

Prinzip der freien Mcinungséiuflerung.
Wenn es sich nu: umjcmanden handelt,

dcr cine Reds halt, in dcr er sagt, “Ich

finde, er sollte gcto'tet warden", denke

ich nicht, dafi man ihn daran hindem

501116. We gcnau man hicr die Schei-

dclinic ziehen soil, ist nicht leicht zu

sagcn, abcr ich bin dcr Ansicht, (llaB das

Rochtauf freic Mcinungsfiuflcrung von

auBcrst gchr Bcdcutung ist”.

Es ist offensichtlich, daB Chomsky
fiir seine abweichcndc Haltung cinen

hohcn Prcis hczahlL
“

Es macht mich

wtitcnd,” sagtc or. “Ich wcrdc zomig.
lch bin cin zicmlich sanftcr Typ. lch

randalierc nicht hcrum, abcr inncrlich

kochc ich dic ganzc Zcit... Einc Mcngc
von mcincn Frcundcn konncn cinfach .

nicht mchr, und ioh kann sic vcrstchcn.

Es ist schr kraftczchrcnd und schr frus-

tricrcnd.”

lch fragtc ihn, was ihn dazu bringt,
wcitcrzumachcn. “lch dcnkc, man sollte

dic Bclohnung nicht untcrschéitzcn. Die

Vcreinigtcn Staatcn sind hcutc cin ganz

andcrcs Land als vordrciBigJahrcn. Sie

sind cin vicl zivilisicrtcrcs Land gewor-

dcn ,jcdcnfalls auficrhalb dcr gcbildctcn
Krcisc... Wir miisscn hcutc das Bc-

wuBLscin dos achtzchntcn und noun—

zchntcn JahrhundcrLs wicdcrbclcbcn,

daB dic autokratischc Kontrollc fiber

das Winschafssystcm uncrtiiglich ist.

l-lcutc lindct in dcr ganzcn Welt cin

groBangclcgtcr Angriff auf die Demo-

kratic statt, und cs wird cine Art Welt-

rcgicrung ctablion', zu dcrcn Institu-

tioncn dcr lntcmationalc Wahrungs-

fonds und die Welbank and die Welt—

handelsorganisation gehoren. Dag mils-
‘

sen wir verstehen... Und Wit milssen

dagegen k'ampfon.”

Vorabdruck nus einem neuen

Chomsky—Reader im PhiloNerlug.
erschelnlAnfang 1999
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Cluf JAKOB

SUHL

DerFreundeskreis von “Dinge derZeit”

trauert um den Veriust seines Mit-

arbeiters JakobSuhl,deram SMai 1998

im Alter von 75 Jahren einem Krebs-

leiden erlag.

Jakob Suhl wurde als zweiter von

drei Briidern am 28.November 1922 im

Leipzig geboren. Er war noch ein

Schuijunge, als 1933 die Nazis an die

Maeht kamen. Da sein Vater, Professor

der Literatur und Philosophie, politisch

engagiert war, wurde er von den neuen

Herren Deutsehlands verfoigt und muss-

te seine Familie verlassen. Er fliiehtete

fiberdie Schweiznaeh den USA.Jakobs

Briider, der filtere Ben, der jiingere
Emanuel und zuletzt er seibst folgten:
aus ihrcr Heimat vertrieben! zchn Mark

in der Tasche (mehr war nicht erlaubt),
hatten sie ihre Freunde, ihre Sprache
und die Kultur ihres Lander, verloren.

Ihre Versuche, auch die Mutter aus

Deutschland herauszuholen, schci-

terten. Sie wurde auf einem Transport
nach Ravensbrijck von SS-Leuten

erschossen.
‘

In den USA schlug sich Jakob als

Arbeiter durch.Freunde berichten,dass

eranf‘anglieh in sehr primitiven Verhiil-

missen Ieben musste. An Woehenenden

nahm er an Treffen der Gruppe um die
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Zeitung“UnserWon", dasOrgan Stalin-

feindlieher, iinks orientierter deutseher

Emigranten, teii, zu denen auch sein 9

Jahre iilterer Binder Ben gehorte.

Seine urspriingliehen Versuche,
Buehhalter zu werden, gab Jakob Sub]

auf. Er zog es vor, ein Arbeiter unter

Arbeitern zu sein. Es geiang ihm jedoeh
nieht, die Arbeiter gemiiss seinen poli-
u'schen Vorstellungen zu radikztlisieren.
Nach acht Jahren als Werkzeugmaeher
hone er auf und arbeitete fur kurze Zeit
bei cinem Juwelier, hiett es nber auch

bei dieser geisttotenden Arbeit nicht

lange aus. Dureh Freundsebaft erhieli
er die Geigenheit, als Partner beim

anfangs sehr mijhsamen, spfiter jedoeh
erfolgreiehen Aufbau einer Fabrik in

'

der Plastik-industrie mitzuarbeiten.
-

Don fand er genug freie Stunden, um

Hegel zu iesen und Spraelien zu studie-
ren. Die seit Sommer 1947 yon der be-
reitserwéihmen Emigramengruppeunter
der Anleitung von Joseph Weber bemus-

gegebene Zeitsehrift “Dingo der Zeit”

verfolgte er mit grossem Interesse. In

den ffinfziger Jahren biidete sich in

New York eine kieine Gmppe. die die

Zeitschrift“Contemperaryissues"unter
den gleiehen Bedingungen wie denie-
nigen von “Dingo der Zeit” veroffent-

lichte. Die Besprechung aktueiler wie

anch prinzipielier Themen sowie die

Teilnahme an Demonstrationen gegen

die Besetzung Ungarns dutch die

Sowjetrussen und gegen den Vietnam-

Krieg waren Schwerpunkte der Ak-

tivitiiten dieser Gruppe.

Jack (die englische Version des Vor-

namens Jakob) schrieb folgende Artikei

fiir die Zeitsehrift “Contemporary Is-

sues”:

1964: “Hannah

‘Eichmann’ und

“Hoehhut’s Deputy: Triumph of

Humanism”

1966: “Withdraw the troops” (aus
Vietnam)

Ahrend’s

Ausserdem beteiiigte er sich in der

Zeitschrift “Dingo der Zeit” im ‘Jahre

1968 (Heft 33) an der Diskussion um

Herbert Marcuses Buch “Der eindi-

mensionale Mensch” mit dem Artikel

“Perspektiven”.

Bereits im Alter von anfangs fiinfzig
war es Jack moglieh, in den Ruhestand

m gehen: er wollte nicht liinger 2115 no-

tig erwerbstfitig' sein. Mil seiner Frau

Leonore siedelte er naeh‘ Portugal fiber.

Hier fand er Zeit, um Adomo, Hork-

hezimer, Mmeuse und Marx/Engels zu

studieren und bald spraeh cr fliessend

portugiesiseh. Seine Bibliothek fullte

siehieitschriften wurden durch forscht

und vor alle‘m fiihrte er cine lebhafte

KorreSpondenz fiber die politischen
Binge derZeiL Zu seiner] Bricfpartnem
gehorten neben den inde‘n USA zurtick-

gelassenen Freunden uind dcnjcnigen
um “Dingo derZeit” Giinter Grass, Rolf

Hochhul‘h, Noam Chomsky, Norman

Fenkeistein ea.

Nash dem Abieben Von Fred Lohen-

bin und Paul Brass, Griindungs-

miiglieder von “Dingo der Zeii” wiire

ein weiteres Erseheinen diescr Zeit-

sehn'ft ohne die intensive Mitarbeit von

Jakob Suhl nieht mug‘iich gewesen.

Nachstehende Eeimigewurden von ihm

verfaust:

Heft 52/1983: “Zuiiiel Angst vor

AIDS” unter Clem Pseudonym (Sam
Rosen)

Heft 54/1990: “Wie wciler in Russ-
tand?” ‘

Hef155/1992: “ Brie‘f an ‘Die Zeit’
Lind “Zur Kritik an Korliagin”

Heft 56/57/1994: “Ausliindcrhatz in

Deutschland"
‘

Heft53/59/1997:“Goidhagcnund die

‘gewohnliehen Deutschcn’” und “Die

Gefahr des judischen Fundamentalis-
mus”

‘
i

Insbesondere‘die letitcn beiden Ar-

tikel fiihrten zu einem chhaftcn - toils

kontroversen —Gedankenausmusch weit

fiber den Freundeskreis ivon “Dingo der

Zeit" hinaus. Ausserdem hat sich Jile

grosse Verdienst‘e bei der schwicrigcn
Herausgabe des Sammlbandes von Jo-

seph Webers Schriften erworbcn.

Jakob/Jack war fiberall belicbt durch

seiner) Frohsinn und seine Hi1!"sbe-

reimhaft. Mitseinem schnrfen Versland

und grossen Wissen sehuf er sich vie]

Anerkennung. Den Freundcn von “Din-

ge der Zeit" wird seine engagicric Mir-

arbeit in meter Erinnerung blcibcn.

Zurich, den 26. September 1998



Bis in die neuziger Jahre hinein gab
es mehrere Orte/ Zentren linksradi-
kaler Politik in Frankfurt: Seit einl.
gen Jahren verschwinden diese m

einem lautlos sch Ieichen den Prnzeas.

Das sogenannte “autonome Zent-

rum” Hinter der schiinen Aussicht,

das JUZ Backenheim, das KOZ auf

dem Campus existieren beispielsweise
nicht mehr, das Dezentral wird im

Mai nachsten Jahres schliessen. Die

in den achtziger Jahre gegri’mdeten
Projekte waren zum Groflteil nicht

in der Lage, neue Gruppierungen zu

integrieren. So daB dieser Zerfalls-

pmzessnichtnurAusdruckdesWan-
dels poltischer Opposition in der Stadt

‘51, sondcrn ebenso Produkt einer

hermeneutischen Vorstellung links-

l‘adikaler Pnlitik ist.

Wir héiben mit Mitgliedern des

Dritte Welt Hauses, des Exzess und

dcm ehemaligen “Zentrum” in

Frankfurt fiber ihre Konzeptionen
Und ihre Erfahrungen diskutiert.

Nicht alle haben die Projekte von

anfang an begleitet, was wir aber

hicht als Nachteil erachten.

,Jm Gewerbegebief Rédelheim“

Was kfinnt ihr fiber die Geschichte

des jeweiligen Zentrums sagen?

Exl: Das Exzcss war am Anfang das

“Wohnzimmcr” von cincm von So—

zialarbcitcm bchculcn Wohnprojckt in

Bockenhcim, cin Trcffpunktzum Bicr—

trinkcn und ‘Rumsitzcn. Irgcndwann

gab es, in Abspraghc mit dcm JuZ

Bockcnhcim, cinc Offnungsrcgclung.
Das WohnzimmcrwurdcimmcrgréBcr
und cs kamcn immcr mchr Frcundc. Es

hat sich cine ArtThckcngruppcgcbildct,
die 3 Tags dic Wochc aufgcmacht hat,

wcnn das JuZ Bockcnhcim gcschlosscn
war. 80 wurdc cs dann Wohnzimmcr

und offencr Raum fiir cincn klcincrcn

Tcil dcr Subkullurszcnc dcr Stadt.

E342: Bis 1990 gab’s dais Café, das ist

dcr vordcrc Bcrcich, das Foyer vom

chcmaligcn Kino. Dafflr gab cs zeit-

wcisccincn Vcrtrag mitdcm J ugcndamt,
zcilwciscnicht. 1990gabcs dicscrccht-

lichc Grundlagc ffirdic Bcnulzung dic—

scs Raumcs dann nicht mchr, abcr cs

war klar: “Wir blcibcn drin.”

Eme Diskussion fiber politische Zentren

SF Redakh’on

F0105: "Wolfgang Muller

'

Ex}: Dcr Hintergrund dafiir, daB es

keincn Vertrag mehrgab, war , daB don

ein neues Jugendhaus fiir Bockenheim

gebaut warden some und zwar - damals

in Frankfurt schr beliebt - ffir einige
Millionen, mach sL'zidtischcn Planungs»
idccn, vollkommcn sinnlos an dem rc-

alen Bcdiirfnis im Stadueil vorbeige—
plant. - In diesem Jugendhaus solllen

dann insgesaml 13 Jugendcinrichtungcn
Platz findcn, die aIle schon Rfiumlich-

kciten haucn und auch rccll schon ar-

beitclcn. Mil dcncn haben wir uns in

Verbindung geselzt, gefragt 0b sic das

Jugendhaus wollcn und gesagt: “Wir

wollcn was anderes cntwickeln!” Nash

diesen Vorgesprfichen kam cs dazu, daB

wir am Tag des Vertragsablaufs ein

. "Exzess—Good-bye»Wochenende” ver-

anstaltet haben, mitcin‘cm Konzen. Und

auf einmal war cin Loch in dcr Wand

und niemand weiB gcnau, wie es dazu

kameurch dicscs Loch blicktcn alle in

das alts Schwanen-Kino, ein Raum von

400 qm, die Decks 7m hoch, also aim

ricsiger Raum, damals seit 5, 6 Jahren

nicht mchr genum. Und fur aile Bcsu- 4

char, die damals da drin waren, war

klar: Genau das brauchen wir!

SF 4/98 [47]

MW!“ " "



ri_77,7

FALLING DOWN

RECORDS
D.I.Y.‘LABEL

*
préisentiert:

Tmtzdem
&

Sowieso

DAS BENEFILTAPE

FUR DEN

ANARCHISTISCHEN

TROTZDEM-VERLAG

60 Minuten feinsier

Hardcore und Punkrock

mit den Bands:

PHEEEBM]

(HITS PIE EARS!!!"

ERNIE Ifllfll

PEAGE BF MIHB

WHEN!”
'

um:

“AMY in"film

SWINE! FBHIT

SEMA

Willi“! ems

KBMMEHIHHFABHT

THEE Hill mm

MiTiHflBPEIi

THE MAHSBIIIEKS

HIGHSWHE

GRAMMY SM”H

HEIITHKIBI!

[MEET

[HMEHBM

inklusive 28-Seiten—Beihefl mii

Infos und von den Bands selbst

gestalteten Seiten .........7,- DM

ansonsten gibt’s noch...

BAXI: Der Einzeiiall 10“-LP

(FDR010) NEU! 7 bissige bis

nachdenkliche und ausgereifle
Songs mit kiasse Lyrics. Eine

Gitarre plus eine Slimme. (Die
Nachrichten auEerten: .Baxi? Ein

unverbessedicher Anarchist!')
Inkl. Beiheft mit alien Texien

sowie Cartoons von Alex Kolo.

Genial! ..................................... 12,-

DADDY LONGLEG: NADA 10‘-

LP (FDROO?) 9x meiodischer

Punk, mal voil nach vorne, mal

melancholisch (OX 4/97:

schénes Booklet”. schone Platte

...Sehr guii') inki.16-S.

Beihefl ..................................... 10,-

...kostenlose Lisle unfordem!

ALLE BESTSLLDNGEN plus 3p
PURTO [falls Ifl"~LP 7,-] an:

FALLING DOWN RECORDS
clo infoiaden Bankrott

Dahlweg 64

48153 Minster

Germnney
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Zentrum: Die Vorgeschicme dos Zen-

trums war cine 8ka Bowegumg und

die Gmndung dos Zomrums kam ausi

einer Siiuation der Sifirke. Damals

wurde gesagt, Wir schaffen uns omen

Raum, in dcm wir uns Iroffen kormen.
in dem sich andom Gmppen [toffon

konnon, Migrantlnnen, kicinerc auto-

nomcpolitischeGruppen,subkultureile
etc. M11 dcnen sollte das Zentrum

gcmeinsam gcswltciwerdon. Es istzwar
wohi auch so, dafl‘ sich iinksradikaie

Gruppen eher abgoschouei bcwegen,
aberwir wolllcn eincn Miuoiwog gehen.
Also nicht our for sich solbst omen On
zu schaffcn, modern and} offeno Bo-

roicho wic VoKii odor Discos; zu habon
und damit Lcuton Raum zu geben. die

sich in dem poiiiischcn Spektmm wohl

fiihlen odor an diBSBI‘ Atmosphfirc Go-

fallcn findcn.

Der Name “Autonomes Zemmm” war

von vomhorcin umsuiiten. Es war damn

auch immcr das “Zemrum Hintor dot

Schoncn Aussicht”.

DWH: Die crslcn Anf‘zingo dos Dritto

Welt-Hauses, cine Initiative zur Grim-

dung, gab cs clwa 1979. Offizieli cin-

gcwoiht wurdc cs dann im Oktobor 81, -

in dcr Ncuhofsuafic. 1985 sind damn

Réiumc in dcr Fricscngasso angomieiet
wordcn. zu cincm rcchtgiinstigon Prois,
wcil dcr Vermictcr Mitgliod im Dritto

Well-Hans war. Nachdcm cs mit ihm

zum Zcrwijrfnis kam sind wir mach Ro-
’

dclhcim umgczogcn, in die Wester—

bachslraflc. Wcil ciic Micte schr Inner

ist sind wir, nobcn don ganzen Milglio
dcrbcitrégcn und Spendcn, auf Stif—

tungsgcldcr von Amka LB. odor Kir-

chcn angcwicscn. AuBcrdcm habon wir

in Rodclhoim wenigor Laufpubiikum
odor Louie, dic cinfach aus intorcsso
vorboikom men, um das Medionarchiv
zu nutzcn, odor fihnliches. In Booken-
hcim war dicsc soziaie Anbi'ndung
bosscr ais in Rodclheim. Auch dcshalb
suchcn wir jctzt wioderstiirkcr nach
Réiumc'n in dcr Stack.

Exl: Warum macht man ein DritloWelt-
Haus ? Was war die Idea?

DWH: Ursprflogliches Vorbild war das
Driuc Welt-Hans Biolcfeld. Ich habc
dicsc An Ringo auch nicht gonau mitgc-
kricgt. Es hahcn sich damals wohl vicie
Louis in dor Sud Afrika-Bcwegung,
dcm Friichtc-Boykou, cngagicrt, auch

Louie. die in dcr Minclamei‘ika-Bewc-

gong ware“. Das war damals - Anfang
dot 80m John: ~ som- vficl priiscnlcr im

dffonflichon Lisbon. Un‘i dcr Imcmatio-

naiismus~flowegung cincn suirkcrcn

Ausdmck zuverieihon,Vcranslaltungcn
zu macho“, um auchaufcinc Bibliothck

zuriickgmifcn zu konnon, wurdc dicscs

Hans gomacht. Ich woiB nicht, ob das

Konzopt fibomorfen isl, abcr dic Grup-
pen, die zu Mitmlamorika gcaIbcilct
hahen, die gibt as fast allo nichl mchr.

Esgibtzwarnoch sooino An Bcwcgung,
abor groBo Toilo $in in Instilutionon

golandei, 2.13. mit Smeimpartncrschaf-
ten.

Emil: Dag heist, alas Drillc Wcit-I—Iaus

war weniger sozialo Struklur 2115 im

Zentrum OdorExzoss, 3ondcm mohr so

oin Ausdruck dor Solidaritéit mil andc—

ton?

i

DWI-EHaJchdenkoauohfiicoinzclncn
Gmppcn im Brine W‘cll-Haus habcn
cine sohi' unlerséhiedlichc Gcschichlc
Lind cinon unterschiodlichcn Arbcils-
ansaiz. Das Obordach “Driuc Well"
haben da viola gomeitisam, abcr jcdc
Gruppo macht ihr Ding und cs liiuft

wonig gomeinsam. Eu dcr poliLischon
Bostimmung hier gab’s auch viclc

Sneitpunkte, wo man siohjcizt cinklinkl
odor nicht. Kim, Es waron allcs so mohr
odor wonigor Linke, i‘ius schr unlcr—

schiedlichen Spektrcn, cin schr bumcr

Haui‘en, dcrsich eigenuich zum Thema

Intomalionalismuszuadmmcngcfundcn
hat und da konkret otwas gcmachl hat.

Warum gibt es melirere On? We
sind die Milieu, wo sind die Unter-

schiede? Es mufl ja eii‘ien Grund ha-

hen, warum sich hier ianrankfurl
mohrere relaiiv wichtige Zentren

ausgebiidet haben. Und es wiire

interessant, zu wissen, warum sich
nicht aile zusammengeian und gesagt
haben, wir machen eins?

i

Zentrum: 1m Zontrum gab cs dcn

Anspmch, in oinem Plonum zu cincr

gomeinsamon Position zu kommcn, wic

man es organision odor politisch sich

einmischt. Dériibor wurdc schr Iangc
goslritton. Das Brine Wcli-Haus hat,
im Gogonsaiz dazu, chor‘cinc Gcschich-

to, schr untorschiedlicho Sachcn aufzu-

greifen und sich politisch cinzumischcn
- 25.13. Promstnmcn zu vorschickcn, wcnn

in der Slam etwas passion - und nichl

unbedingi zwiachon don Gruppcn im

Hans, Dingo ausdiskutiorcn. D213 isl cin



groBer Untcrschied, ob du jetzl sagst,
das ist dcin chtrum, wo du auch eine

bestimmte politische Richwng ffirdich

diskuticren willsl, und dir auch wichtig

ist, das gcmcinsam rauszukriegen. Oder

ob, wic im DWH, Dinge cher so neben-

cinandcr Slchcnblciben kénnen und der

Anspruch gar nicht da ist, daB jede

Gruppc alles tragen muB. Nfihcn be—

slchcn dann wicdcrum darin, wie der

Alltag in so cincm Haus strukluriert ist,

daB man 7..B. gcgcn Machtstrukturcn

ISL

Wie ist das mit dem Verhfiltnis zwi-

schen Zentrum und Exzess gewesen?

Ex2: Die Entstchungsgeschichte des

Ladcns war, wie gcsagl, eher dieser

subkulturclle, nichl dirckl politisch
beslimmlc Rahmcn — was nicht heiBL

unpolitisch, abcr poliu'sch nicht 315 be-

stimmtcs Konzepl oder als besu'mmle

Szcne. chn ich mich recht erinnere,

war die Antifa-Gruppe eigcntlich auch

die crstc, die sich in weitestem Sinne

poliLisch bcL‘citigt hat. Das Ex istwfirklich
cin schr bunler Haufcn, also noch vicl

hctcrogcncr, als das DWH — das rcicht

von Bands, die im Keller probcn und

mit dcr “Politszcne” ,ijberhaupt nichts

zu tun haben, fiber die Theatergruppe.
die ich nichl ma] im weitcslcn Sinne als

Linkc bczcichncn wiirdc, bis hin zu

Ami fa-Gruppcn, Frauenkneipe, Wehr-
Schcinlich wfirces gar nicht méglich, in

ganz konkrctcn pol ilischcn Fragen zum

'

Konsens zu kommcn. Gerade in der

Zeil, alsdaschtrum vorbcreitctwurde,

gab’s noch dazu nau‘jrlich auch mehr

oder wcnigcr begn‘indctc Differenzen,

zumindcst zwischcn cinzclnen Lenten

und Gruppen. Das hat dazu gcfiihrt, daB

manchc Leulc aus dem Ex nichl ins

chtrum gcgangcn sind und umgekchn.

Zentrum: Findct ihr falsch, zu sagcn,

daB in dcr Zeit als die Antifa-Gruppcn
Stiirker gcwordcn sind sich im Exzcss

viclheimischergcffihnhabcn oderauch

in Frankfurt ihrcn Ursprung eher im

Exzcss habcn, als im Zcmrum? Im

chlrum gab’s zwar auch Anufa-Dis-

kussioncn, abcr es gab nie cine AnLifa-

Gruppe. Zu bestimmten Dcmonstraw

lioncn Oder Aufméirschen wurde dort

auch diskulicrt und mobilisicrt, aber es

ist daja kcineGruppcnerukturoutstan—
dcn. Ich wiirde sagcn, da gab cs auch

cincinhalllicthcilung odcraucheincn

Untcrschicd zwischcn dcr aileron SLruk-

lur im Zenu'um und einer jfingeren
Struktur, die mehr Antifa~Sachen ge-
macht und sich cben im Exzess getroffen
hat.

[21:34: Die meislen im Ex haben sich

auch in der Punkrock-Szene wohler

gcfflhlt.

Exl: Es gab immer wieder Koopera—
Iioncn, wie z.B. wiihrend des Golf—

kriegcs, wo mit dem Zentrum, dem

Dezentral und dem Exzcss gemeinsame
Demonstmtionen durchgcffihrt wurden.

Das wiirde ich als Kampagncnansalz
dcfinieren. Ein andercr Ansatz war die

Buchmesse, wo verschiedcne Veran—

stahungen im Dritte Welt—Hans und

Exzess gemeinsam durchgeffihrt wur—

den. Ich giaube, man some ansonsten

nichl allcs unter ein Dach packen wollen.

Nicht wail wir alle so schén unler—

schiedlich sind, sondem weil die Viel-

Faltigkcit auch unserc Starks ist.

Wie sehen/sahen die inneren Struk-

turen ans, also wer entscheidet/ent-

schied, wer setzt/e sich durch, wer

macht/e Politik; wie wird/wurde P0-

litik gemacht?‘ Das Dritte Welt-Haus

acheint, wenn ich das so richtig ver-

stehe, relativ Mare Entscheidungs-
wege zu haben. Wenn ihr schnell

reagieren wollt, dann wiflt ihr, wer

dafilr zustfindig ist und kénnt auch

Emu. an ‘

schnell zu einer Entscheidung kam-

men. Liegt das am Grad der Forma-

lisierung bei der Entscheidungsfin-
dung?

DWH: Nein, ich dem das liegt anch

an einem gut eingespieltcn Team.

Und es 5in alle damit einverstanden,
dafi unter Umstfinden Entscheidun-

gen getmffen warden, ohne dafl man

sic fragt?

DWH: Ja, das denke ich schon. Im

Vorstand Oder im Haushalt sind LeuLe

aus den Gruppen, sollten es jedenfalln
sein. DerRiicklaufistalsoda. Manchmal

dauern Entscheidungsprozesse auch

etwas langer als eine Woche, aber es

lfiuft relativ gut.

Es gibt also so etwas wie ein Man-

datsprinzip. Ich nehme an, im Exzess

ist das anders. Wie kommen da

Entscheidnngen zustande? Wer setzt

sich durch, gibt es wechselnde Ko-

alitionen, haben alle die Mijglichkeit
mitzumischen Oder fallen irgendwel-
che Leute raus?

Ex2: Unterschiedlich. 2.13. in Nomitu-

adonen, wenn der Laden direkt ange-

griffen wird — durch den Staat, in Penn

von Razzien,durch die Smdtoder wenn

es einen Eklat in Form von physischen
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Auscinandersetzungen gcgcben hat —

da steigl die Motivation der Leuie, sich

anEntscheidungsfindungspmzcssen zu

betciligen, das hoiflt am Plenum teile

zunehmcn. Das Entschcidungsgrcmi-
um, die Instanz, ist eben das beriihmtc

“Exzess-Sonntagsplenum", also cin

Plenum fiiralle, die im Laden akliv sind

und Emscheidungen mittragcn wollcn

and far Mandamuiigerlnncn o‘er'Dc-

ligicrilnncn von den vcrschicdcncn

Gruppen. Das heiBt, cs gelingt rclativ

schncll zu reagieren,und dieRcaktioncn

sind damn relativ einhellig.

Ex]: Das sind so di'c Noisituationcn.

Druck von auBen fiihrt in der Regal...

Exz: zu cincr absolutcn Vcrdichtung
mach innen. Das ist wirklich cin Au—

tomalismus, dcr von dcr Band fiber die

Thcathcrgruppe bis zur Parlyszcnc
reicht. AndersEnlschcidungslindungcn
sind dagcgcn schwierigcr. Also “Ent-

schcidungsfindung” hciBt in dcr chcl

Arbcitsdclcgicrung - wir habcn das

immer “Hausmcisterlnncn-Tzitigkeit”
des Plonums genannt. Das sind dan-n

die 3 bis 12 ldiotcn, die sich da hinbc—

mijhcn,allczwciWochcmunddann die

,, Ist Anarchie mfiglich?“
Auf diese und viele andere Fragen
antwoirtet Alexander Berkma‘n und

gibt damit eine :leiclht verstéindliiche

Einfiihirung in dos anarchistische Denken.

1 Alexander Berkman

ABC des Anarthismus

12? 5.1, Broschur, 14,— DM

ISBN: 3-931?86«00«5

Postfach 11 59, 71117 Grafemu

Tel: (070 33) 442 3’3

Fax {070‘ 33) 452 64 i
'

e-Mail: TrotzdemiiSF@t—online.de 1

[50] SF 4/98

“tollen” Aufgaben fibemehmen, weii

die eben anfallen. Und der Resi ist dann

“Exzess”, irgendwie. Das ist unsere

Entscheidungsfindung.

Exi: Es gab cine Zeit, da gab es cine

andere Smiklur, da war das Exmss—

Plenum so cine Art ‘Gmppe: “Wit

machen das “Exzess”, kiimmem uns

auch darum, deligiercn auch mal Sachen

weg, sind abet schon so ein kleiner

Familienkrcis." Das war in der Phase,
in der der Druck von aufien - Rfiumung,
Abriss dos Exzess und Neubau eincs

.1 ugcndzcnu'ums — am grbflten war. Ich

denkc cs isi heube die einzige M'figlieh-
keit zu sagen, alle Lento odor Gruppen,
zumindestaufderDeligierllnnenebene,
betoiligen sich an Emscheidungen Oder

akchtieren die, die nun einmal fallen,

Emscheidungsfindnng war 2J3. ein

Ricsenproblem in flat Phase, wo es

darum ging, “Weilen wir Vernfige fiir

das Exzess und, wenn ja, wie soilen die

ausschcn”. Da ist mir damn schon mal

durch den Kopl gcgangcn: Wenn man

die Lcuic zur Selbsnbesiimmung zwin-

gen muB, fast nfizigen muB, also damn

sicht’s wirl-zlich diisler ans. Teilweise

cntstchl natiirlich der Eindruck, daB da

cine Gruppc ist, in der Regal Lento, die

schon léingcrdabei sind, und daBdas die

sind, die Emscheidungcn fallen. Degibl‘
cs such socine Schwelle fiir Lents. sich

cunzuklinken. Aber es ist nicht mar

schwicrig, weil disses Gremium sich

abschotict von den andcren. Du kannsi

dicsen Laden ja aueh nulzen, ohne dir

das, in dcr chcl nervige, Plenum

reinzuzichcn. Es ist schlichl cinfacher

wcgzublcibcn und diverse Emschei—

dungcn, die gctroffcn warden, an alt»

chiicren. Also cine gewisse Dislanz

und null Bock aufdiese Emscheidungs—

findungsstmkmr isl wci [ verbrc‘i lcl. Das

isi ein permanemes Problem.

Abner offensiehtlich ist es so, dafl 3112

an Entscheidungsprozessen teilneh-

men Minoan undewar mit demselben

Mandat, oder iinit demselhen Ge-

wieht. [st das so?

Exl: In, formal schon.

Wieist esmiitinfnrmellen Strukuren?

So, wie du es gerade dargestellt hast,
miseht (lie Karwn, wer gerade da ist

um! nitht, war vnrher d3 ist.

Ema: Es gibtsehon auch cine Hierarchi-

sierung. Die is: einfach da. chn dic

einen was sagen. dunn wicgl cs mchr,
als wenn die sndercn was sagcn.

Gibt e5 dairum Konflikte oder wird

das so gesehluckt?

E112: Dariiber gibl cs schon Konfliklc.

la, (la gibt es permanent Konfliklc.

Um] wie ist es hei euch im Zentrum

gewesen?

Zentr‘u‘m: Ieh here da schon viclc Alin-
lichkeiten heraus‘. Am Anfang war das

Plenum schon WIChllg wcil cs im ch-

11mm fiber die game Zcil dcn Anspruch
gab cine homogcnc Gruppc /.u scin
und sich anszutauschcn Zum cincn isl

das dann immer mchr abgcbriickclt
Zum anderen sind die Gruppcn, die
dann auch Diskosgcmachi habcn odcr

die Veranstaltungcn gcmacht habcn

niehtmiieingestibgcn, so (L18 dicGrup
pe, diedaslemrumaufgcbziui hatin dcr

Verantwortlichkeiluntcr sich gcbl icbcn
ist. Der Anspruch gcmeinsam clwas zu

THEME!

Summerausgabe 1998
Nummor]

IMEISMHT.

REPRESSIM.
JUISE IAHUWBEN‘DKUWI,
MTIFA.

“CHIN,

BIDEIMII.
"HES RMID.

EUCHBESNECNUIG

c/o infotaden,fi-
zu besteiiem [fiber (Spendewmo).
aha.

Miirikestra§e 69
70199 Stuttgart

Kit

PlAlTEl‘HPS

IIMI FESlSHElE LElPZlE

VUlXSPORT



diskutieren, wurde don aber auch gar

nicht mehr eingclost. Das warcn {fireh-

lerliche Plena, 7..T., bei dcnen nur noch

fiber technics goredel wurde. Trotzdem

kann man auch nichl leugnen, daB es

informellc Struklurcn gab. Wenn man

jahrelang so elwas zusammcn machl,

kcnnlman sich. Man hat zu bcslimmten

Leulen einfach Vemauen und ich glaube
es ist dann sehr schwicrig, als neue

Gruppc da reinzukommcn. Ich glaubc

Zwar, daB im Zenmxm alle froh waren,

wcnn welche gckommen sind. Damn
aber latsijchlich auch so cine offene

Struklur im Plenum zu haben, daB cs

Cbcn gcnauso wicgt, ob du jemein paar

Tage im Zemrum bist odor Jahre, das

haben wir so nicht geschaffl. Ich finde

das aber auch cincn Anspruch, der sehr

hoch isl und dachlc immcr, na ja, 61215

miissen auch Leute verslchcn konnc,
dchs dicseinformcllen Suuklurenglol,
nichlL als Machtstrukluren, sondcm em-

fach auch als Erfahrung. Troudem licf

Cs schnell, als cine groBere neue Grup—

pc reingekommen ist, gegeneinander:
“Hier dlie Allen enlscheiden und wir

haben eigenllich keine Chance Oder

wenig Chance odor die lassen uns ei-

gemlich da nicht rein.” Und auf der

andercn Seite warden Allen inzwisehen

klar geworden, daB sie immer weniger
voneinander wollten und eigentlich
wotllen. daB neue L'eute die Sache ein

bchhen iibcmehmen Oder mitmachen.

Das stand sich so gegcnfiber und war

nicht so schncll losbar.

ExZ: Das chtrum hat ja, zumindesz in

den Anfangsjahren, versucht eine cin-

heitliche Meinung zu poliLischen Aus-

einandersetzungen zu bilden und damit

nach auBen zu lreten.

Zentrum: Das summt. Aber es stimmt

natijrlich auch, daB das nicht richtig
funktioniert hat, bis auf einige Punkte,

wie 2.8. die Diskussion, ob Manner

und Frauen das Zenlrum gemeinsam
machcn. Da gab es z.B. den Anspruch,

daB hier die Manner ganz konkrele

Diskussionen fiihren sollten. Wfiren

diese Diskussionen nicht geffihnl won

den, wéiren die Frauen ans dem Zenurum

herausgegangen und es Mine in dieaer

Form nie cxistiert.

Zentrumz: In der Zeit als ich ins Zen-

trum gekommen bin, zur Tag-X—Kam-
pagne 1993, kamen mir die Strukmren

sehr hermetisch vor. Das ging aueh

andercn so, die zu dieser Zeit neu ins

ZenLrum kamen. Man wuBte zwar, daB

es Diskussionen gab, aber die schicnen

nicht offcn zu sein, sondem intemen

Charakter zu haben. So war es zuerst

sehr schwer fijr Neue, in diese Diskus—

sionen zu kommen. Und diese Abge—
schlossenheit war im Exzess nieht er-

fahrbar, das—jenseils von Szenekliingel
— ein offener Ort war.

Zentrum: Was du als hermetisch in

Bezug aufdas ZenLrum bezeichnet ham

wiirde ich eher als Drehen im eigenen
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Krcis bczcichnen. Um den Anspruch

gcmeinsam 7.u diskutiercn, gcmeinsam
Aklioncn zu machcn einzulosen, dazu

some cs auch unicrcinandcr stimmcn.

Und das isL ohne AnsLoB von auBcn

vicilcichL gar nichL moglich, vicilcichl

sind wir auch damn geschcilcrL. Abcr

das mil offcn odor nichL—offcn 7.u dc-

kiaricrcn hallo ich fiir schwicrig.
D118 informelic SLrukLurcn auch cin

bchhcn ignorant werdcn, gcgeriiibcr
Verfindcrungcn in cincm chLrum, das

gibl’s cben odor da muB man miL um-

gchcn konnon. Es ging den Altercn in

vision Silualioncn sichcr nichl darum,

ncucrc Lcutc 7.11 fibergchcn odor sysic—

matisch besiimmte Positioncn auszu-

grcnzcrlflflislmanbciEanchcidungcn
wirkiich davon ausgcgangcn: “Hicr, da

sprichL ja eiganlich auch nicth dagc-

gen.” Bis man dann mcrkt, (12113 man vicl

7.11 schr von Vermuiungcn und cigcncn
Positioncn ausgcgangcn isL. Und das isL

viclicichi dcr Punkt, daB man friihcr

cinfach das Koncht haLLc, sich auch

nahc 7.11 soin. Und daB das miL dcr ZciL

cinfach nichL mciir so war.

Einc Entlauschung war auch das

pcrsiiniichc Auscinandcrsclzungcn miL

dcr Zoil so cin Raum cingcnommcn
habcn, das die Atmosphiirc bcslimmt

nicht cinladcnd gcwcscn ist. Das wir 621

nichts cmgcgcnsclzcn konnlcn ist schon

cinc nicdcrsohmcltcmdc Erfahrung.

langcrcs Schwcigcn

Exl: Viclc Emschcidungcn sind naLiir-

lich gar nicht so gravicrcnd, dic konncn

auch {1111f LcuLc im Exzoss auf ihrc

Kappc nchmcn ais Plenum. Abcr cs gab
wirkiich haarigc SiLuaLioncn, als cs

darum ging, Vortriigc 7.11 schiicficn - wir

haLLcn ja jahrclang kcincn chag. Da

habcn wir wisiichiich als “Rumpfplc-
mm”, (1213 sich immcr LriffL, die Lame

wirkiich irgcndwann gcnoLigL, auf das

Picna zu kommcn. Und das haL'langc

gcdaucn, bestimmL iibcr zwci MonaLc,

bis wirzu dcrEmschcidung Frihig warcn,

ob wirdicso Vcrtriigc wollcn. Wir 1121111111

auch rclativ cinfach sagcn konncn, daB

wir das ja sowicso zwci Jahrc vorhcr

schon mal diskuLicrL haLLcn und haltcn

die damaligc Entschcidung cinfach

iibcmclhmcn konncn. Abor cs ging ja
darum, Riickhait von dcn Lcuicn zu

habcn, die geradc 7.u dom ZoinunkL
auch Exzcss warcn und gcmuchl habcn.
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Welchem Einfluli hahen/hattm Ver—

finderungen tier geseilschai‘tlichen '

Bedingungen auf die Zentren und

ihre SLrukLuren?

Zemrum: Ich bin mirda unsicher,wci-
Chen EinfiuB die gesclischamichen

Bodingungen habcn under such auf das
chLrum und seine innere StrukLur

gchabl 111113011. Wir suchen ja eigeniiich
dic Griinde fiir 211163, was nicht kiappL,
immcr bci 11113. Das 1111 im 213111111111

cigcmlicii ciurciigfingig so gcwasen:
Wcil wir das nichL hingcicriegL habcn

solidarischcr miL 11115 umzugehcn,
gcnaucr miL uns umzugchcn odor such

Pcrspckliven 7.11 entwickcin, Gmppen
7.11 112111011, daswegcn ist das den Bach

runtcrgegangcn. so. Da isLnaLiiriich 3111011

chas dran. Abcr ich venmisse damn

schon aucii die Sicht mach 3111131311. Wie

vieic kicinc Initiativcn anweder‘ 13in

SLiick cingckaufl wordeni sind Oder

dcncq dais Geld abgcgraben wird, die

absoluL Schwicrigkeitcn haben, wean

sic von sich aus bestimmi hicr auf die,

gcscllschafilichcn Bodingungcn cin-

wirkcn woilcn, (121113 auch sic 111215111111 an

die Wand godriingt sind. Und von dahcr

dcnkc ich, daii einfach die repressiva
SLimmung uns auch erwischt, mach Be»

wcgungszcil. Es isL cinfach kiar, in

Frank furl wird kcin Hails mehr beseLzL.

Es gibl cinfach kcinc Raumc, die (in dir

so,crstcinmalmi1cin bchiicn Encrgic
unii Frcchhcit, nchmcn kannst. 8011116111

1101 Wind wch1 einiach zicmiich gegen

dich. Auf dcr andcren SeiLe war ich

natiiriich cntLiiuschL, daB die gcsell-
schafuichcn Eanicklungcn,dicosgibL,
7..B. auch Migranflnncngruppen, was

sich hicr auf dcr Such entwickclt, in

Kncipcn odor sonstwo in ihrcn sozialen

Zusammcnhiingcn. daB die naLiirlich

111cm ins Zcmrum gckommen sind Oder

muransatzwciscundda dannersminmai
kcinc Vcrbindlichkeitcn iibemommen
Inabcn. D1113 wir da nicht mehr die Kraft

gchabt habcn, ciri bifichcn offener 221.1

guckcn Oder uns einzumischon, wcinn

ctwas war, das moraine ich nichmur miL
dcr Repression odcrdam scharfen Wind

bcgriindcn.

E112: Mir iiillt 7.111 diesem Punkt ersi

cinmai auch cin, (111113 die rclaliv vieien
Sachcn. die in den chchn Jahrcn im
Exzess geiaufcn sind, nicht dariiber

hinwcgtfiuschcn soiilen, 11218 1111 nicht

unbcdingL die groBc Bowegung dahiri—
Lcrstehl. Also as karmja auchcin rciaLiv

kieiner Persononkrcis zicmlich vicl

machen 11nd Zifii‘nlich viCl Akliviliit an

den Tag isgen. Abcr mir 111111 7.u gcscll-
schafilichcn Hedingungcn sponlan cin

ganz andemr Punkl cin, niimlich, daB

wir von 1131‘ GsIdknapphcii profilicrl
hahan, die die Suidl Frankfurt hauc.

Disses Eszess wurdc nich1 crkiimpfl,
111111111 sine sLarkc Bcwcgung, die die

Macmfrage in punc10 Exzcss gcs1c111
hat Das hat auch cinc kicinc Rollo

gespiai1,abar Lamachlich wardchunkL,
111113 dis 3111111 einfach froh war irgcnd—
Wis ihf ProjekL vom Tisch 7.u kricgcn,
die schon bowilliglcn 12 Millioncn, dic

aber nicht mehrida warcn.

Exl: (3653115011an ichc Vcriindcrungcn
sind,denkcich iiiirdasExzcss vicllcicht

1111:1011 cini’achar als fur das chLrum im

Emess hat es 1'11? dicscn Austausch dcr

Aktiven gageha‘n, 7..B. und zwar auch

schr stark Ahar cr hat sich andcrs

niedergesahiage‘n. Die 81111111111 blicb

(111153le, abcrdiaLento sind 7..T. andcrc.

D1115 IicB sich bci uns naliirlich vicl

Leichwr austausnhcn als1m chirum,
das miL dear chauc odcr miL dcr

D13ku5510n,d160m0 Gruppc ma] gcfiihn
haL stand and Lie].

Rh denke, beim Dritte Welt-Hans
1111111111 11111111 Vcrfinderungen auBcn

111111 Rflc‘kwirkungen im Haus doch

welativ stark

sevlwn
Oder?

DWI-i:Jakiar Kohlc--Abhiingigkci1, (5115

131 immer Bin gan7 schwcrwicgcndcr
PunkL Iamnddic Lculc sind1m Prinzip
die glaichan gebiicbcn. Es gibL schon

Zuiauf won aulicn, auch von ncucn

Migraminncngruppcn die MilgliCd
warden abet1m Grundc gcnommcn so

die Kerngruppe is1 dcnkc ich, immcr

giaich gebiicbcn. Es151 jc17.1 irgcndwic
nicht so def Schub von ncucn Lculcn

(13. Bio ArboiLssiLualjon dcr cinzclncn

11111511111111 sich auch zicmlich. Friihcr

waren haimehfiSLudis da undjctzlsind
es mehr BerufsuiLigc. Von Lcuicn von

der Uni gibL as 7.18. kcincn Zuwachs.

Das ist char ziemiich abgckappi, dcnkc'

ich. M11 (1131‘ Uni liiuf1 rclativ wcnig und

as gibL kaum Auslausch.

Zentrum: Es tut sich flbCi‘ gcradc clwas

anthems, was ich inicrcssam findc.

Inwiewsit kriegcn wir dcnn Konmk1

undZusammonhiingchin,mi1dcm,was
sich 11131» 1111111131 311ch 1111? Dcnn cs 1111

sich einigcs’, sbcr cs fomiulicn sich



nichtlinks,nichtiinksradikal,nichlanti-
faschislisch odcr intcmalionalistisch,

crst cinmal. Viclcn paBl 2.3. diese

Saubcrkcil hicr in dcr Stadt nicht Oder

sic habcn ctwas gegen chrgriffe auf

Migranflnncn odcr sind sclbsl davon

betroffen. Nur, cs gibl die Zusammcn—

hiingc so immcr noch nicht. Ich finde

das cigcntlich cine ganz scht'jn offcne

Situation. Lctzllich bin ich gar nichl so

pcssimistisch.

Versucht ihr nder habt ihr versuchi,

die Ideen, die innerhalb der Zentren

entwickelt wurden nach auflen zu

bringen? Wie? [st/War es miiglich
politische Ansfitze zu popularisieren,
Um nicht immer im eigenen Sud zu

kochen? Gibt/Gab es eine Aufien-

wirkung.

DWH: Es wurdcn Schulkiassen eingc-
laden, also cin Vcrsuch, Informations-

D0iilik zu machcn, um das SpckLrum zux

Crwcilcm. In Bockcnhcim war es schir

vicl cinfachcr. Es kamcn Lcuic vorbei.
Um die Bibliolhck zu bcnutzen, weili

don In formaLioncn zugéinglich sind,die

andcrwcitig gar nicht zu findcn sind.

o

Dieser fiffcmliche Zugang fchlt uns

heme. Es gibt natfirlich nach wie vor

'

Seminare innerhalb und auch auBerhaIb

dcs DWH, aber den tiffentlichen Cha-

rakler, den das Hans friiher hatte, hat es

in Rédclheim nicht mehr. Es ist nach

wie vor unscr Anlicgen, diesen Charak—

tcr wicderherzustclicn. Das DWH war

nie ein abgeschlossener Klijngel, ganz

im Gcgentcil. Die Gruppen arbeiten

zwaran sehrspezi fischen Punkten,abcr

es isija unsere Aufgabe, die Verbindung
zwischcn Trikont 11nd bier aufzuzeigcn,
also (1313 dcrTrikont nicht nur “don” ist,
sondcm auch hier, bzw.- von hier be-

slimmt wird.

Du wi'irdest alsosagen, dali Versuche

Offentlichkeit herzustellen sehr an

den Ort gebunden sind?

DWH: In der Westcrbachsu'asse ist es

schwierig. Zu beslimmten Veranstal—-

tungcn kommcn schr viele Lents und zu

andcrcn gar keine. So wurdcn einigc
Vemnsialtungen ganz bcwuBt in ands-

rcn Siadtwilcn gemachl, um Offent—

iichkcil zu bckommcn.

ExZ: Gerade bei fiffemlichen Veran-

staltungen spiel: der Ort cine gmBe
Rolle...Die Frags nach der Auficnwin

kung ist ffir alas Ex nicht einheiflich zu

fassen. DieAmifa—Gmppe will aich LB.

erst einmal lediglich weffgn, wfihrend
der Infoladen nur gemacht wird, um

nach auBen zu treten - wenn awch nicht

als politische Gruppe mit einam politi-
schen Konzepl. Von daher ist es

schwierig zu sagen das Ex machi; dies

Oder das.

Zentrum: Es gab anfangs Versuche, in

die Breite zu wirken, z.B. wurden Frau-

engruppen eingeladen, Frauencafés ge-
machtetc. Aber so cine Breiienwirkung
geht nicht soSChn‘eli. DaB das Konzapt
nicht aufgegangen ist hat memes Er-

achténs mit dem Schmoren Iinksradi-
kaler Gruppen im eigencn Saft an Inn.

Wir waren sehr stark mit uns be-

schéiftigt....
-

War esjemals ein Anspruch des Zen-

trums, nach auBen zu wirken? Oder
wares die gauze Zeit fiber ein interwar
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Trefl‘, wo es einzelnen Gruppen fiber-

Eassen war, nach aufien zu wirken?

Zentrum: Ich habe ja versucht es cin-

zngrenzen. Es solttc kcine slfindige

Einmischung in die Poiitik in der Stadt

benieben warden, sondem cher den

Gruppcn, die cine Nnhc zu autonomcr

Politik hattcn, Gelegenhcit gegebcn
werden, am Zentrum tcilzuhaben:

Ex]: Ein Unterschied zwischcn Ex und

Zentrum ist, daB das Zemrum sich ein

Wohnzimmer gwchaffcn hat, wiihircnd

wir unscres verlasscn haben. Das sol!

jctztkeine Kategorisierung in “gut" odcr

“schlecht" sein, chcrcine Beschreibung
dcr Atmosphflre der Réume. Die

politische AuBcnwirkung is! fiir bcide

immer cin schr groBcs Problem

gcwescn. Eine Wirkung is: nalfirlich

die, daB gcwisse Réumlichkcitcn,
Strukturen flbcrhaupt nunzbar sind. Dem

liegt die Sclbstorganisicrung - d.h.

kcincrlci abhéingigc Finanzicrung -

zugrundc, was an und fflr sich schon

politischc Wirkung isL W0 das Exzcss

als Games schr stark nach auBcn gcwirkt
hat, war als dic Nutzung fiir die Réumc

durchgcsclzt wurdc — cs hallo ja vorhcr

jahrclang cincn “bcsctzt”-Slalus. Das

chlrum an sich hallo kcinc

AuBcnwirkung, cs hat nic als chlrum

Akdoncn gcmacht. Das warcn immcr

dicGrnppcn Em chLrum. Das licgtabcr
auch am linkcn Tagcspolitikvcrstfindnis,
daB Sachcn fiber Gruppcn und nicht

fiber chchn organisicrt wcrdcn. Das

is1 bci uns auch nicht andcrs. Bcim

Driuc Welt-Hans mag das noch cinmal

andcrs scin.

Ich wi'zrdejetzt gerne noch das Stich-

wort Perspektiven in die Runde wer-

fen.

verhallenes Geldchler

Wie sieht’s denn aus im Dritte Welt-

Haus, mit den Perspektiven?

DWH: Es gcht voran.

grofles Geldchter

Und im Ex?

Ex2: Praklisch odcr polilisch?

Geldchter
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Zentrwm: Trcnnat du das?

Exl: Pcrspektive is: schwierig. Wir

habcn auch cin paar Sachcn weggn—
lassen. Das Zentmm fist ja nicht das

einzige, auch das KOZ [SLudi—Café an

der Uni, das lange Zeit non 311mm
Kolicktiv gcffihn words and sail den

polizeilichen Rfiumung, auf Veranlaa—

sung des damaligen women AStA, in

dar amen Form nicht mehr existierm
und das IUZ Bockenheim sind wag. En

sind cin paaxr Rfiumc wag, und das ist»

ein Problem in do: Stadt, wail damn

wirklich gesellschaffliche Bereichn win
LB. dieUni, zum Groflmil aufgegnben
sind. Da fehu cinfanh etwas. Das war

vorhcr ouch nin 0n, wn Politikgnlaufen
ism - von Golfkricgs—Politik bin hin an

Schwarzen Sheriffs im Stadtieil, Duh

dung von Dmgcnkonsumenflnncn Oder

sonst irgend etwas. Das andere, was

.

noch festzusteflen ist, die Starks Kul—

turlastigkcit, din mit cinnm groficm
Konsumdrang einhcrgcht. Die ist na-

tumch gescllschaftlich nnd nicht nur in

dcr Linken schr stark vemnkert, wail

Konsum miltlcrweile das einzige ist,
was noch irgcnwie cinen Answeg dar-

zustcllcn schcint. Wir wfirden‘dabei

noch sagen, links Polith tut das finch,
abcr fiir die moisten Lcute ist das halt

nur noch Konsumknlmr. Und damit

habcn wir schon auch ziemlich zu

knapscn. Pcrspektive fijr den Laden

ware, daB die Offcnncil blciben mufl.

Das ist ctwas schr Wichtiges und das

muB mittlcmcile anch immcr mehr

durchgcsclzt werden. Dali Kritorinn

bcibchaltcn warden, wie 1.3 . mfigli‘chsl
goringc Praise, das findo ich nin Wich-

1igcs Krncriwm fin eimsn linken Laden.

Und das isl auch immtcr schwiorignr
durehzusclzcn. Von andernn AZS 2.8.

ans Sfiddcutschiand wind uns immer

vorgcworfcn, wir wfirden die Praise

ruiniercn. Nicht wcii sic so hoch sind,‘
sondern im Gegcnteil, die nehman

na‘mlich alle 12 bis 15 Mark. Die sagen:
“Nut wciE ihr kcino Mime zahlt and so

cinen groBcn Saal ham, konnt ihr’s‘ fiir

10 Mark machen. Wir kriegen die Bands

nicht mchr.” Dag nimmt alles so mark-

wdrdigc Dimensionon an, auch in der

Linkcn.

Zentrum: Ein konkretcs Bcispiel ffir

mich wfircjctzl mal in Bockenhnim. In

Bockcnhcim regen sich alle auf. dafl

mchr godealt wird, do: Drogenbereich

weite Sidh nun etc, und cs gibl so gut wic

nulIReaktion, sondcm nur Rcaktionfiros
Em S‘Eadttnill. Warum sind nicht dicjc-
nignn, die bei euch so Konzcrtc machcn
Oder din D'iskos odcr so nichL auch

zinmlinh schnnil bosc dariibcr, wic dic
Diskussion fibef Drogcngcbrauch 151qu
nnd mischen sich cin und scchn da mal

‘nina Position dagcgcn. Dns ist das, was

V min game hattnndaB an solchcn Sucllcn
‘

dam] gnsagtkwind, da machcn wir cine

Gagenveranstallung, laden andcrc Louie

nin, fangnn din} Diskussion ma] ganz
andem an. E3 gibt gcnfigcnd Lcmc, dic
fiber Dragcn andérs dcnkcn und auch
andnrs damit umgchcn. Abcr das poli-
tisch Eu vertreton odor dann zu sagcn,
wirmachnn diesc Vcranslallung, da gibl
an ganz wenige.

EXZ: Das ist jaiauch unbcqucmcr und

anfinrdnm cine Auscinandcrsclzungs—
ebene, din figir vi‘clc Lculc,schlich‘1und
einfach nicht imcrcssanl ist. Das gchl
(1611611 vollkommcn am Arsch vorbci,
solangc mam ihrc cigcnc location, odcr

. . \ . .
.

w1e’s‘ auch 1mmcr hClBl, 1n Gcfahr ISL

Exl: In, aber ich findc das 7.u veran-

gemeinert and much schwicrig,wci1 ich

mane, das Antifa-Café gcht ja auch

nicht zur Bijrigcrsprcchstundc. Ich

wiirde diam zusfimmcn, daB ffir das Ex

dfsr Ansatz ware, sladllcilpolilischc
Sachem wiadcr ndchr aufzugrcifcn. Ich

(make, ffir die Linden wiirdc allgcmcin
anstehen,eincKulturdcbauczu ffihrcn,
fiber kurz odor lang, dicsc Kullur—

konsum~chauo Ffir’s Driuc Woll-

I—Iausliegnn (11in Ansiitzc, wahrschcinlich
\

dann nochmal wo andcrs.

‘

DWH: (leise) Im Gcwcrbcgcbicl
Rodeiheim. 1

Gelc’ichzer



Zwei Auffassungen von Soziaflismus: Pierre-Joseph Proudhons ,,Philosophie de la Misére“ and Karl Marx‘

”Misfire de la Philosophie“0der warum Karl Marx einen wissenschaftlichén Disput m it Firearm-Joseph Proudhon aus

dem Weg ging

Zur Aktualifé‘rt einter fiber

150 Jahre alien Debafie

Wicso kann dic Kcnntnis dcr Auscin—

andcrsctzung zwischcn Pierre-Joseph
Proudhon (1809-1865) und Karl Marx

(18]8-1883),wicsicsichinihrenbciden
Tcxtcn widcrspicgclt, hcutc noch von

Bolang scin? Vicllcicht weil sowohl

Proudhon in scincm Buch ”Sysv‘cmc
dcs contradictions économiques ou

Philosophic dc Ila Miscrc“ (1846) wic

auch Marx in scincm Antworttcxt ,,Mi-

8ch dc la Philosophic“ (1847) sich mit

dcm Thoma cincr gcscllschaftlichcn
Alternative zum Kapitalismusbcsch'af-
ligcn. Sclbst wcnn momentan - im Scp-
tombcr1998 - dichglichkcitcincrvon
Smatund Kapiml befrcitcn Gcscllschaft

in wcitcr chc zu licgcn schcint, so

konntc cinc Fortdaucr dcr okonomi—

schcn und politischcn Krisc in RuBland,

die Auswcitung dcr Krisc in S fidostasien

und Japan auf die VRChina, weitere

okonomische und poliu'sche Destabi-

lisicrungcn in Latcinamerika auch die

scheinbar noch stabilcn kapitalisu'schen
chtrcn in Europa und den USA ins

Wankcn bringcn und das Thoma einer

Alternative zum Kapitalismus wiedcr

auf die Tagcsordnung dcr Gcschichte

stcllcnO).
Die Notwcndigkcit, ijbcr alternative

Gcsclllschaftsfonncn nachzudcnken und

anzufangcn, sic — wcnn immcr mOglich
- zu praktjzicrcn, crgibtsich nichtzuletzt

aus der nach dem Zusammenbruch des

,,rcal cxistjcrcndcn Sozialismus“(2) ent-

standcncn Utopiclflckclahlrciche Lin—

ks, nicht nur in dcr BRD, schockiert

vom Endc dcr Sochtunion und ihrer

Satcltitcnstaatcn ,
hattcn die Vorsteltung

cincr befrcitcn Gcscllschaft zu den Ak—

tcn gclcgt. Der Aufschwung dcr neofa—

schistischen Partcien DVU, NPD und

Republikaner ist u.a. auf diescs histo»

rische Versagen dcr deutschen Linker]

zuriickzuffihren.

Wenn mensch davon ausgeht, dafl
, der Marxismus als politische Bowe—

gung(4) vor allem an seiner autorité’iren

Politik gcscheitcrt ist, kann die Boschfif—

tigung mit der Kontrovcrse zwischen

Proudhon und Marx - die beide die

Chance ciner wisscnschaftlichen Dis-

kussion nicht wahmahmen - in den ge-
nannten Texten zu der Erkenntnis bei—

uagen, daB der Keim des Scheitems dos
Komm unismus schon in eincm 36hr

friihen Stadium dos Marxschen Dcnkens
und politischcn Agierens angclegt war.

(5)
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Dos hisi’rorische Umfelcl, in

elem Proudhon uncl Mom

1846/47 sich bewegien

1. Die soziookonomisehe not! no»
iitisehe Situation in Frankreieh mid

Prom Bert vor’ der Revolution 1848

Marx uncl Proudhon sehreiben ihre

Texte irn beginnenden 1ndostrialisie~

rungsprozefi Frankreiehs and PreuBens.
beide Lander waren noeh von der Land»

wirtsehaftgeprfigtundhattengegeniiber
England einen Nachholbed‘arf bei der

Entwieklung vor allem der Schworin-

clustrie. Franloeioh warokonomisoh und

politiseh Preoiion nieht zulctzt dank def

Groflen Revolution 1789 um einiges
voraus. Wfilirend in PreoBon noch bis

1848 der Aolel die fililnende politiselte
Sehicht war — und aueh match tier Ro-

volution 1848 in ciner Allianz mit der

Bourgeoisie an den Schaltstellen der

Maeht saB —, gaben in Frankreieh timer

Clem Biirgerkonig Louis Philippe, dot"

von Juli 1830 his mum Februar 1848

herrschte, cine Sehieht von Gmndei—

gentfimem, Bankiers und Bositzem von

Kohle- und Eisenbergwerken den Ton

im Staat an. Wiehtigster Teil der hen"-

sehenden Klasse waren zweifellos die

Bankiers, die dureh Ubemahme tier

Stamsanleihen die waehsonden Defizite

des franzosisehen Staatshaushaltes

finanzierten(6). Dureh Manipulationcn
dcr Kurse dieser Anleihen water: dio

Bankiers imsumde, riesige Spekula-
tionsgewinnc zu erzielen. Noeh ent-

sehiedener als die republikanischade-
mokratische Opposition. die sieh vor

allem aufdie IndustriebourgeoisieJour—
nalisten, Reehtganwiilte until Schrift—

stellerstijtztc, tiuBerien Handwerker und

Arbeiter ihren Widerstand gegen die

kapitaiistiseheIndustrialisicmng.diesie
mit Hunger, Krankheiten 11nd Arbeits—

losigkcit konfrontierte. Ein Streik tier

LyonerSeidenarbciterfiirhohereLohne
wurde von der fanzosisehen Armee

1831 blutig niedergeschlagen, ein von

denselben Arbeitem im Februar 1834

ausgerufencheneralstreiklaminate sich

fiber mehrere franzfioische Stfidte his

naeli Paris ans, wo dcr Ausnahmezn»

stand verhfingt werdenmufite.

1m September 1835 wurden - naolt

eincm Attentatsversueh auf Louis Phi-

lippe ‘ die beriiehtigten Septemberge—
setze vernbsehiedet, mit denen die

Iulimonarehie die demokratisehc und

revolutionfire Béwegung durch Zensur,

Polizei 11nd Gerichte unterdriicken

Ronnie. Nicki zuletzt aus diesem Grund

muflton die vomeh iedcnen revolutiona-

ren Organisationenfl) in der IllegaliLiit
oporieren.

Amen inPreuBen setzte naeh den Wie-

nerKoznferenzen von 1 834 die Rcaktion

invoiierSehfirfe ein.Politisehe Vereine

and oppositiooellc Zeitungcn wurden

verboten. War PreuBen bis 1848 noeh

oine konstitutiimelle Monarehic, so

enmtanden 1814 bis 1819 ii] cinigen
sfiddeu‘tschon Lilndem Vcrfassungcn
11111 etwas demoldmtischerem Charakter.
1n Badonwurdez‘B.dasWahlreehtohne
Bevomugung 110$ GroBgrundbcsitzes
nod mil our heschriinktem Zensus cin-

gefiihrt. Augerder demokratisehen Op-
position. die oich aus dem Biirgertum,
Handwerkem 11nd Sludenlen zusam—

mensetzte, maohtc aueh in PreuBen die

Mbeiterklasse in kollektiven Aktionen

auf ihre Fordei‘ungen aufmerksam, am

eindrin‘giichston; in dem sehlesisehen

Weberaufstand 1844.

2 Soz‘iaiismtiskonzeptionen in der

ersten Home {1135 I9Jahrhunderts

mm and Pmudhon betralen bei ihrcr

I

Kontroverse fiber die Ziele und Wege
einor soziafistisehen Gesellschaft kei-

noswegs Nouland. In der ersten Hiilfte

ties 19.]aitrhunderts ex istierlen allein in

Westouropa eine Fulle von Sozialis-

musvomtellungon, die von der Goter-

gemeinschafi; Bis zu slzlatssozialis-
tsiehen Anséttzeii reiehte.

Wéihrond Ciaude-Henri de Saint-

Simon(1760-1825),L0uisBlane(l81l—
1882), Etienne Cabet (1788-1856),
Louis-Auguste Blanqui (1805-1881)
and Johann Karl Rodbertus (1805-
1875) im Staat -‘ sci es der bestehende,
seies ein zukiinftiger und revolution iirer .

- den enmeheideitden Hebel sahen, der
- aueh mil diklatorischen Mitteln - den

Sozialismus ctablieren solltc, favori-

siertenCharies Fourier( 1 772-1 837), R01-

bertOwen(1771-l858),Pierre Lerroux

(1797-1871) Ulnd Wilhelm Weitling
(18034871) eher dezentrale Assozi-

ationon aufciem hande und in dchzlbi’ik.
Die Charakterisierung (lieser Men—

ochen a15 Friih- oder utopischc Sozia-

113nm gcht aufdie Marxsche Definition

8611065 Soxialismus 2115; (105 ,,Wissen-



schamichcn Soziaiismus“ zun'jck. Da-

bci war cs Proudhon, dcr schon 1844

dicscn Ausdruck fiirscinc chiihungcn,
dcn Sozialismus auf cine wisscnschaft-

lichc Basis zu slcllcn, cnlwickcilc. Zu

dicschcit sah Marx noch in dcr Philo-

sophic Ludwig Fcucrbachs cine mfjg—

lichc Grundlagc dcs SozialismuS!

Marx‘ ,,Miscrc“ ist ffir scincn Ver-

fasscr cin crstcr cnlschcidcndcr Ver—

such, scinc Definition von Soziaiismus

als dic allcin gfilligc im Bund dcr Gc—

rcchtcn und in dcr intcmationalcn Ar—

bcilcrbcwcgung durchzusclzcn.

3 Der Bund der Gerechten und

seine Umwandlung in den Bund der

Hummunisten im Juni 1847 in Lon-

don

Der Bund dcr Gcrcchtcn ging 1836 aus

cincr Abspaitung von dcm i834 gcgriin-

dctcn Bund dcr Gcfichtctcn hcrvor, dcr

wicdcrum nach dcm Vcrbot dcs Deut-

schcn Volksvcrcins ins chcn gcrufcn

wordcn war. Bcidc Bfindc - wic scin

Vorgéngcr
- sctztcn sich aus dcutschen

Handwcrksgcscllcn zusammcn, dic aus

(Skonom ischcn und politischcn Grfindcn

mach Pan's cmigricrt warcn. Nach cincm

vom Bund dcr Gcrcchtcn im Mai 1839

untcrstmztcn und gcschcitcncn Auf—

standsvcrsuch in Paris sctztc inncrhalb

dcs noch dutch Rcstc cincr Gcheim-

gcscllschaft gckennzcichnctcn Bundes

Folo: Xavier Lambours

cinc Diskussion cin, in dcrcn Vcriaufcs

ncbcn dcr inncrorganisato‘rischcn Dc—

mokratisiemng um inhalllichc Fragcn
ging.

_

Dominiertcn bis Anfang und Mittc

dcr40cr Jahrc dcs 19.1ahrhundcrts char

rciigiésc Bcgn'jndungcn dcs Sozialis—

mus — wic 2.8. in dcm sci: 1838 315

Programmschriftdcs Bundcs gcltendcn
Wcrk weiflings ,,Dic Mcnschhcit, wic

sic ist und wic sic scin solltc“ —, so [rat

imZugcdcr Verbreitungdechligions-
kritilk cincs Ludwig Fcucrbach cinc

theorelischc Lfickc auf, die Marx und

Engels mit ihrcr kommunisiischen
Theoric zu ffiilcn vcrsprachcn. Vnr al-

lcm die von Marx bctomc Incmatio-

nalitfii dcr Ausbcutung dcr Arbcitcr

durclh die Bourgeoisie dfirflc den Be-

dfirfnissen viclér Mitglicdcrdcs Bundcs
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der Gerechten, die sieh in erster Linie

als Arbeiter — und nicht als Handwerker
- verstanden, entgegengekommen sein.

Bei der Umwandlung des Bundes der

Gerechten in den Bund der Kommu-

nisten im J’nni 1847(8) spielte die ,,Mi-
sere“ von Marx als de facto Program m-

schrift eine wichtige Rolle. Die Zen-

tralbehorde des Bundes verordnete den
Mitgliedern die ,,Misere“ als Pflieht—

lektiire und forderte den AusschluB aller

Mitglieder, die sich nieht die in der

"Misere" entwiekelten Aufassungen zu

eigen machten.

Zusammengefafitentwirftund vertieft

Marx in der ,,Misere“ seine These von

dcr revolutionfiren Rolle des Proleta-

riats, (1215 in 6kon0mischcn Kitmpfen
ffir mehr Lehn und bessere Arbeitsbe—

dingungen sieh zur ,,Klasse fijr sieh

selbst“ entwiekelt und im politisehen

Kampfgegen die Bourgeoisie alle Klas—

sen, jede Klassenherrsehaft und den

Staat abschafft.

Mlit dem AussehluB einer ganzen Pa-

riser Gemeinde - bis aufzwei Mitglieder
- im Oktober 1847(9) war es Marx ge—

lungen, den bis dahin bestehendcn Dis-

kussionszusammenliang der verseiiie-

denen sozialistisehen Strb’mungen zu

sprengen und sieh selbst als Cheftheo-

rctiker des Proletariats zu nominieren.

Alle Versuche, 2.8. seitens des Lon-

doner Kommunistischen Korrcspon-

dcnzkomiiees, fiir ein Miteinanderkom

kurrierenden Riehtungen inncrhalb des

Bundes dcr Kommunisten zu werben,

waren fehlgesehlagen. Mit der Annah-

me der von Engels vcrfaBten ,,Grund-

siitze des Kommunismus“ auf dem

zweiten Kongch dcs Bundesder Kom-

munisten im November l847 war die

politisehe Ausrichtung des Bundcs

vollendet.

,,Philosophie de la

Misére“ Oder ,,Misére de

la Philosophie“?

D218 die ,,Misere“ fiir Marx vor allem

politisches Kampfmittel war, um Proud-

hon und andere als Konkurrenten um

die Fuhrung dcr intemationalen Arbei—

Lerbewegung zu verdriingen, merktman

dem Text an! Marx geht fast gar nicht

[53] SF 4/98

auidie lnhalte in Proudhens Text ”Sys-
teme des contradictions Economiques
on Philosophie de la Misere“ ein, son-

demlegt nur seine eigenen Ansehau-

ungen dart.

Proudhon geht in seinem Werk ven

einer Besehreibung nnd Analyse des

sieh industrialisierenden Frankneiehs

ans und ordnet die dahei entdeekten

Tatsaelien einem kategorialen System
von Antinemien (unldsbaren Widen

spriiehen) unter. Die Entwieklungs-
dynamik dieser Kategorienflfl) wird in

einem quasi naturgesetzlieh ablaufem

den Prozeil jedes nrbeitslese Einlkom»

men beseitigen, die Produktinnsmittel

in den Besitz der Arheiter fiberfiihrert

und den gereehten Tauseh derPredukte

der einzelnen und asseziierten Produ-

zenten herbeifiihrenfl 1).
Auch Marx geht von einem determi-

nistisch , also vorherbestimmten Ablauf

der Gesehichte ans. in dem das Prote-

talriat als das revelutienfire Subjekt die

klassenlose Gesellschal‘t anstrebt (12).
Dabei analysiert Marx in der "Misere"

erst ansatzweise die bisherige Ge-

sehiehte des Kapitalismns, um daraus

SehluBfelgerungen fiir die znkfinftige

EmwicldungderGesellsehaflzuziehen.
,

DaBMarxaberneeham Beginnseiner
wissenschal’tliehen Arbeit, derAnalyse
des Kapiials, steht, zeigt seine Ober—

lléiehliehe Analyse der Bewegungsge~
setze des Kapitalismus. Erst‘ 1849 wird

sich Marx im Britisehen Museum in

London emsthaft mitdem Studium def

Politischen Okenomie besehiiftigen.
Neben der oben (ll.3) zusammengew

faBten These entfacht Marx in der ,,Mi—

sere“ cine wiltende Poiemik gegen

Proudhon. Ein Grund daftir - neben

dem Bestreben, sicli an die Spitze der

revelutionfiren Arbeiterbewegung zu

setter: » diirfte in dem Versuch liegen,
Einflflsseund Spuren dcrékonomischcn

Porschungen Proudhons auf ihn zu ver—

wisehen. Noah in der,,Heiligen Familie“

(1844i) hatte Meirx den Verfasser von

"Was iSt das Eigentum?“ (1840) fiber-

schwenglieh ale Theoretiker des Prole-
7

‘tarints gefeiert. U.a. hatte Proudhon in

diesett Sehril’t,‘ die durch den Satz ,,Ei—

genlumz ist Diebstahl“(13) berijhmt

gewovden ist, merlegungen zum Phii-

nemen files Mehiwerts angestellt, der

ma. ans der nnbezahlteri Aneignung der

vereinigtenKrfiftleorces collectives“)
derbesehfiftigtenlArbeiteren tstehe. Erst

Prondhons gruntlliche Kritik des Pri- r

vateigentums hallo Marx die kritische
‘

Verarbeitung tier Feuerbachschen Phi-

losoplhie in den ,,Heiligcn Familie“

(1844) und den; ,,Thesen iilber Feu-

erbae
”

(1845/1846) ermiiglieht.
Vornllem alberlversuchl Marx, in und

mii der “Misere”, Proudhon als politi—
sclien Gegner zu vcmiehten. Dazu ist
ihm jedes Mi‘ttellrecht:

= Marx Stem Zilale aus Proudhons
,,Philesephie de la Misere“ willkiirliclt
zusammen bzw. reiBt sie aus dem Zu-

Sammenhang,‘ um seine, Marx‘, Auf-

fassungen su un‘tcrmaucm. Auch vor

Zitatmlsehungen‘schrecktderDcuLsche
nieht surfick.

.- Dieser Umgang von Marx mil
Zitaten seines Kdntrahen ten diem noeh

einem anderen Z‘Weck: Marx unterstcllt

Proudhnn Anschauungen, die dieser
nicht vernitt,die abcr Marx die Polcmik

gegen den Framoscn crleichlcm.
i Ein beliebws Mittel von Marx ist, in

Proudlhons Text kiinstliclte Wider-

spriiehe zu kcmstruiercn, um seinem

Gegner vor der Arbciterbcwcgung zu

EutilititarismusEirormatiow
g?) (3) Was kostet ein Zivi? (D

Q) Zusp‘itzung in Afghanistan uvm.

9‘ Atomexperte nach Indlien und Pakistan
<3) USA riisten gegen ABC—Terroristen CD Neu‘e

Atomverhandlungen Ci) Krieg im Kenge

monatliche Informationen und Analysen zu

Militar, Fn’edensforschung und -bewegung

M10: 9 Normal-/ 3 Themenhefte DH 50::
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diskrcditicrcn.

— Marx 1:113: nichts unvcrsucht, Proud-

hon zu vcrspoucn, sich fiber ihn iustig

bzw. ihn Iachcrlich zu machcn(14)

Dcn unlcrschicdlichcn Mcthodcn und

wisscnschafilichcn Auffassungen bei—

dcr Komrahcntcn cmsprcchcn unvar-

schicdlichc politischc Strategicn und

'ii‘aktikcn, dic Marx und Proudhon zur

Errcichung cincr klassenloscn Gescii—

schaft vorschiagcn. Marx‘ historisch-

krilischcr Analyse gcht einher milder

Propagicrung dos Klasscnkampfcs dos

Prolclariats. Aus Proudhons bcschrei-

bend-struklurcllcr Methodc cmspringl
scin Vorschiag cincr ”Association pro-

gressive“, dcrcn Vorbcrcilung scin Buch

“Philosophic dc la Misérc“ dicm. Zicl

dicscr,,AssociaLion progressive“ istdic

Veminigung dcrProd uzemen - inklusive

von Teiicn dcr Bourgeoisie -, die mit

dcm Vcrkauf ihrchrodukte zum Selbst-

koslenpreis den Profit abschaffen und

durch ihre alimahliche Ausbreizung die

kapitalistischen Unlcmehmen zur Auf—

gabe vcranlasscn solicn.

wahrend Proudhon, wie spater auch

LB. Gustav Landaucr, schon hier und

jctziden Ausstieg aus dcm Kapitalismus

forderl, him Marx erst nach Erreichen

eines besu’mmicn Grades dcr Entwick-

lung dcr chhnik und Indusuie und der

Hcrausbildung dcr Arbcilcrklasse zur

,,Kiasse fiir sich“ ciinc Revolution fur

moglich, die dam in cincm Zug diic

klassenlosc Gcsclischafl ansmcuert.

Resfimee

Um auf die Eingangsfragc zurfickzu-

kommen: Was gcht uns die Komroverse

zwischen Marx and Proudhon heme

noch an? Vieileicht 138: sich die Amwon

in zwei Punklen zusammcn fassen:

I) Die Zukunft der Liukcn nicht nur

in der BRD wird wcscntlich davon ab—

hfingcn, ob und in wiewcit cs ihrgclingt,
untereinander und mit dcr fibrigen Ge—

seiischaft jenc tolerantc Diskussions-

kultur aufzu’baueri, die Marx 1846/47

mit seiner scharfen und aIIein seinem

Machtstrcbcn geschuldeten Poiemik

zcrstortc. Eng damit zusammcn hé‘mgt
der zweite Punkt:
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2)Nur in einem solehcn Diskussions-

klima ist die Anerkennung verschie-

dener Methoden und Mittel auf dem

Weg zu einer alternativen Gesellsehafl

mfigliehflie letztlieh nur mitHilfe einer

mehrdimensionalen Transformations

strategic erreicht werden kann! Der

Ubergang vom Kapitalismus zu einer

posrkapitalistischen Gesellschaft, der

sieh seil 1968 vor unseren Augen ab-

spieli, kann nicht mit der biirgerlichen
Methode einer Bartei (Oder eines Zen-

Lralkomitees) vor sich gehen, sondem

aim ehesten durch die nemwerkartige
Verkm‘ipfung der ,,systemfeindlichen

Bewegungen“.

Anmerkungen:

(1) Nach dcm amerikanischen Soziologen
_ Immanuel Wallerstein befindelsieh das

kapitalistisehe Weltsystem seit 1968 in

seiner eniseheidenden Krise und einem

Ubergangsstadium zur nachkzipilalis-
tisehen Welt. Indieser Phase gelle es fiir

die .syslemfeindlichen Bewcgungen“.
eine neue Strategic zu enlwerfen. da die

alre der Sraatserobcrung noch von der

kapitalislisehen Welt beeinl'luBl sei.
s.lmmanuel Wallerslein. Die

Sozialwissensehaflen kapultdenken,
Weinheim 1995. S.31ff.

(2) Von Anarchisten seit jeher treffend als

Staatskapiialismus charaklerisiert.

(3) Der nfichste Text in dieser Serie ist das

sieben Monale nach der .Misere“ er-

schieneneKommunistischc Manifest.

(4) In der theoretischen Analyse der kapi-
talislischen Gesellschafl, besonders ihrer

dkonomischen Strukturen, hat Marx

meiner Meinung naeh Hervorragendes
gcleisleL was schon Michail Bakunin

anerkannle!

(5) Marx' erste Schriflen. die ..Pariser Ma-

nuskripte“(1844). ..Die Heilige Fami-

lie“(1844). .,Thesen fiber Feuerbach"

(1845) undl ..Die Deutsche ldeologic“
(1845/46) dienten der krilischen Uber-

windung seiner anffinglichen huma-

nistischen Positionen. die sich um das

,.Wescn“ dcs Memchen. die Entfrem-

dung und ilire Aufliebung dreliicn. In

der .Misére“ formulicrl Marx zum‘ersten

Mal sein grundlegcndes (Skonomisehes

Forschungspmgramm, die Analyse des

Kapiralismus.
(6) Die Profile. die private Rentiers -wie

LB. George Soros - heme durch den

An- und Verkauf von Slaatsanleihen,

Optionen auf Staalsanleihen und jede

[60] SF 4/98

Mange neuer Finmzinstmmeme (De-
rivaie) mielen. sinddie ...Risikopri§mie“
filrdas StopfenderDefizileindetaais-
hauslialten. Bei Stantshanlrmuen, wie

2.2:. in RuBland. is: die Hedienung der

auslfindischen Finanzgesellschaften
wiemiger als die seit Menaren aus-

stchendeZahiungder Lfihne rind Renter:

an die mssische Bevfiilkemng.
(7) So die von Armand Barbejenen Abse—

lurheitsanspmch seiner Theerie, den

spiter seine selbstemnnmenNachf01get

von Lenin his Mae-we rung fortfiilrlren

warden. Marx. der in seiner ”M isere" sol

gut wie fiberhaupt nieht auf Prendhens

Argumente in dessen Werk eingeht,
liefert mil eben der .Miséref‘ das erste

ciner Reine von grundiegendenTexI/zn,
miidenen dieGralshfi‘ter destismus

jede Abweichung van der reinen Lehre

brandmarken kenntenfl). Die zentrale

Kategorie. mit der jeder Kritiker der

Parteilinie denunziert wind. is: die des

Kleinbi'irgers. Die‘Gebwtsstunde dieses

Begriffs sehliigz 1847 in der .Misére“

von Marx. Hier bezeicimet .der Valet

des Marxismus‘ seincn um neun Jehre

filteren und damals viel _berfihmieren
franzfisischen Konrrahenlen mii eben

F010: Lyala Kuznetsova

dieser Vokabe]. Der Kleinbiirger. so

Marx. sehwankc zwisehen Proletarial

midEowgeeisie (der Klassc dcr B esiLzer

der Produlrtions millel). sci inf0] go der

Efltwicklung der lnduslrie sliindig vom

Absinken ins Prolelari a1 bedrohl. wolle

Mel; ins Mitielalter und sci deswegen

prinzipiell was und Louis—Auguste
Blanqui geleizeie.,Soc'iéié des famines“

(Gesellsehaft der Familien). die nach

der Auflifisungidurch die Polizei 1837

als ”Smiété de‘s Saisons"(Gesellschafi
tier Jahreszeiteii) wciterwirkte odcr der

1336 was dem1'Bund der Geh’chlelen

entstiandenenflund der Gcrechten. Alle

diese Gmppen verfolglen mchr oder

Weniger die verschwércrischen Auf—

standemerhodeii eines Gracchus Babcuf

(1760-1797). 1

(3)1111 13qu dial" Kommunisten verschmol-

zen der Band der Gerechlcn und das

Anfang 1346 eon u.a. Marx und Engels
gegrflndete nKommunislische Korres-

pondenzkomiuic“. das Seklionen u .a. in

Erased. Lonflelm 11nd Paris haue.

(9) Allah in Hamburg. Leipzig und der

Seh‘weiz gab es Aussehliisse aus dcm

Band. Aussehliisse aus dem Bund. Ent-
femt Warden u‘.a. die Anhiinger Weil-

lings. Proudhrms und scincs dcuischcn
Ubersemrs Karl Grim.

(10:12.13. Arbeitsleilung und M mschinen,
Konkurrenz Lind Monopol, die sicli je-
weils widersprechen. mileinander ver-

_
bunden Kind und dennoch danach

streben, sick. gegenseitig zu zersliiren.

(11)W0bei der Wen aller Produktc durcli

die zu finer Preduklion niilige Arbeils-

mil bestimmt ‘ oder konsliluierl, wie
sich Pmudhen iiusdriicki. wird. Sowohl
Proudlien wie Marx sind 1846/47 noch
stark von der Arbeiiswcrluicoric David
Ricardns beeinlluBl. naeh der der Wen
einer Ware sich naeh dcr in ihr enthal-
tenen Arbeiisz‘cii miBl! Spiilcr wird

Freudhcm dag Wort ..Mumzilismus" [Ur
den gerechten Tnusch dcr Produzcnicn
untereinander gobrzmchen.

“Q.
.~ (12):;when Monale‘spiiler, i m Kommun isli-

schen Manifest. wird Marx ..die Erobc-

rung der politisclien Machi“ fordcrn.

i. (13) DieserSatz istyor Proudhon sehon Von

anderen Theorelikem gcpriigl worden,
Prendhen hat ihn crsl populiir gemaciit.‘

(14) Prfizis beiegt is! (1:15 in meinem Buch

,.Philosophie de la M isérc oder Mis‘cre
de la P1filosopliie?“. (ins 1997 im Peter

Lang Verlag erschiencn ist.

Hilmer. Johannes

Philosepliie de In M iserc

Veriag Peler Lang. 1998
32,- DM



Olga forever

Paco Ignacio Taibo II

Olga forever

Krimi in zwei Fallen

187 Seilcn

Nautilus - 29,80 DM

Dem mexikanischen SchriflslellerPae

IgnacioTaiboII,dendeulschsprachigen
Lcserlnnen bekannt dutch seine Roma-

nc Vier Hc'inde und AufDurchreise Lllnd

seiner Biogmphie des lalainamerika-

nischen Revolutionars Erneslo Che

Guevara, liberraschl milseinem neuslen

fiberselzlen Kriminalroman Olga for-
ever. Die beiden Falle die in dieser

deulschspraehigen Ausgabe vereinl

sind, waren im Original zwei Krimi-

nalromane. Dieser Krimi - in zwei Fallen

- unterscheidel sich in der Sprache und

in dcr Schnelligkeil von seinen Roma-

nen und Kriminalromanen. Paco l.

Taibo sagl selbsl, daB er diese Romane

gcschrieben hat, um zu widersprechen.

Olgaforever isl ein mehrfacher Wider-

spruch. Auf zwei davon werde ich ein-

gehen.
Bevorerim Jahre 1988 mildem erslen

Krimi mil der Journalislin Olga Lava—

nderos begann war Taibo schon ein

inlcmal ional bekannler Kriminalschri fl—

sleller, seine Krimis wurden in mehrere

Sprachcn fiberselzl. Ein Kollege der

Inlcmalionalen Vereinigung der Kri-

minalschriflsleller meinle zu Taibo:

"W0 du jetzt auf dem inlernalionalen

Mar/<1publizierst. mil/3du univerxialere.

internationalere Romane schreiben”.

Damil war gemeinl, er mijsse mehr an

(lag nichl—mexikanische Publikum den-

kcn und weniger mil lokalen Codes

arbeilen. Milseinem erslen Roman fiber

Olga Lavanderos wollle er wiedercinen

Rom an schreiben, ”einen unleserlichen

Roman flir {1116. die nicht , sci es auch

nur cinigc 'I'age, im Regen und Smog
von Mexiko-Sladt geld)! haben. ein R0-

man voller komplizcnhafter Anspie-

lungen in Sprache, in Mi/crolandschaf-
(en (...) cincn s0 Mexiko-Sladl gelriink~
(En Roman, dcrniemals in Deutschland

odcrin den Vereiniglcn Staatcn verkaufl
warden kdnnle". Ein Glijck fiiruns, daB

dcr Verlag Naulilus cine andere Mei—

nung verlrill. Ein wcilerer AnlaB zum

§Chreiben (licser Romano, war die

AuBerung, daB er niemals ein Buch mil

einer Frau als Hauplfigur sehreiben

kennte. Gut, sagle sich Taibo, ”es wird ,

nick! nur ein Frau sein, sondern eine

Frau, die durch and durch ez'ne

Provokalion isl". Olga Lavanderes,

auch genannl die Forever, 23 Jame,

Sludiumsabbrecherin; Vespafahrerin,
Journalislin bei der Tageszeilung La

Capital, hat sich durch das Lesen von

Bakunin und SarLre 315 15jahrige nach

eigener Auffassung ihre Zukunfl ver—

haul,siehlsichselbslals“phlegmalisehe
Anarchislin” und glfihende Anti-

PRIislin. Sie gehtirl zur Athos—Slro—

mung in derPartei derDreiMusketiere

(PDM), deren einzigslen Mitglied sie

isl, denn Parleien mil zwei Milgliedern

neigen zur Spal lung, bei dreien lun sich

mil Sicherheil 2wei zusammen, um das

Drille auszuschlieBen.

Die Falle spielen Mille der 8061']ahres

als das Won Revolution nichl mehr mil

dem Adjekliv permanent sondem mil

unmé’glich in Verbindung gebraehl

wird. 1m erslen Fall werden filnfLeiehen

in cincm Abwasserkanal gefunden. Alle.

fijnf, drei Manner und zwei Frauen,

wurden gefollerl. Es stelll sich heraus,

daB sic schon langer verschwunden

waren. Olga findel heraus, (138 die ffinf

in dem Zeilraum zwischen ihrem Ver-

schwinden und ihrer Ermordung noch

geschcn wurden. Sic verkauflen ihren

Schmuck oder ihre Geschiifle. Handell

es sich um Enlflihning, wurden Erpres-

‘

sungsgelder eingetrieben und welche

Rolle spiell die korrupte Poliaei von

Mex iko-S ladt. Olga findeldieWahrheil

heraus, aber ihre Zeitung wird sie nichl

abdrucken. Deshalb verlafit sie die

Zeilung und wird Assislentin in einer

internationalen Naehriclllenagenlur.
Luis Bravo Zendejas, Besilzer einea

Restaurants, und Odildn Zendejaa,
RadrennfahrerundGewinnerderVuella
von. Mexiko 1975, werden mil einem

ZZerEin'schuBloch in der Slim und grim
angemallen Handflachen aufgefunden.
Unlergleichen Umslandem komml and:

Cecilia Isabel Zendejas, Besitzerineiner

Bilslenhalterfabrik, ums Leben. Olga

Polo: Jean—Mare Dellac

findel heraus, daB die drei nichl nur den

gleichen Nachnamen, im Aller nichl

mehr als ein Jalir auseinander sind, daB

sic zwar verschiedene Mailer, aber den

glciehen Valer haben. Liegl hier das

Moliv. Oder haben die grlin angemalhen
Hande elwas mil Falschgeld zu tun, es

handell sieh bei der Farbe um Bracket-

farbe, Dollar—Noten warden geme ge»

falschl. Gibl es noch eine vierles Kind,
und was hat er Oder sie damil zu tun.

Aber als ob dieser Fall nichl genug

Arger fur Olga ware, lauehl auch noch

ihr lol geglaubler GroBvaler aus dem

Niehls aus, redel elwas fiber Schalze,
den Papsl undl A'bsprachen mil der

mexikanischen Regierung. Olga und

ihrGroBvaler enldeckenfial} die Kirche

Wahlzellel {fir die PR1 falschl und als
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Gegenleistung wird die Regierung den

Vatikan anerkennen, doch diese Story
glaubt keiner, und so wird sie auch

nicht verijffentlicht. Und dann gibi cs

noel] ein kleines Kind, das von seiner

Mutter Pancho geniannt wurde, nach

Pancho Villa, dern anderen Revolu~

tionshelden der mexikanischen Revo—

lution 1910-1919.

Olga forever isl ein M118 fiir Taibo—

mid/Oder Krimifans, schnell ‘geschrie-
ben in einer Sprache, die ich aus noch

keinem seiner (Kriminal-)Romanc
kanme.

'

Jfirgen Mfimken

kussihet 36 [Winner/November 98)
> Zur Kritik dcr Hirnforschung (lli):
“Him Iletcrminiert Geist" - Feliler, Funk-

tiIm. Filigcn
> Fiinf Jahrc nach der Demimmgc dew

Asylrcchtx
> “Smiale Siiuherungcn“ \I'L‘ltwcit'.’

> Vnm Einzell‘nll zur Imlitixchcn Mali—
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> Zentrale Gen—Datci hcim BKA

> “Karl Mimi (ler Musik" - 100 Jahre

Hanns Eislcr

> Lwcrlmwn—Umfmgc: untcr llClli Ein-

scntlcrlnncn “'Cl‘liL‘ll mlhlreichc Biirher

verlmt!

> u.v.11.m.
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Ah“ (6 Ausgnhcn): 35 Mark
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Frauen
'

im

“Dlti‘l’rlein

Reich"

Die Snzialgeschichte der Homosexu-
alitiit in Deutschland isteineGeschichtn
von Mannem. Dieser falsche Eindmck

entstelit schneii, wenn man die Massc

der Publikationen fiberschwule Mfinnnr

gegcn die wenigen Titei fiber lesbische
Frauen aufrecimet. Der Blick der Sn-

ziaiwissenschaft war und int miinnlich

dominieit. Docli die Gritnde, weshal‘b

hcute die Emmnnzipation lesbischer

Identitiitdchelbstverstiindlichkeiihin-

terherhéingt, mit der sicli schwule Miln-

ncr in der Gcsellsehaftsmitte ausieben,
sind bisweilen wcitans schmerzhafter.

Es ist leidernicht nurzynisch, die Schism

zwisehen den Emanzipationsstfinden
dcr gleicligeschlechtiich liebcnden Ge-

schlechitcr damit erkliiren 2m wollcn,
daB im Britten Reich ausschliefilich

Manner aufgrund ihrer sex‘uclicn Ori—

cnticmng die Todesmaschinerie deli

Konzcntrationslagcr durchlicfen. Der

rosa Winkel. das hcutige Symbol ge-
sellschaftlicher Anfeindungen gegcn

Homosexuelle, wurdt: Frauen nicht an-

gchcftcL Der 175 war den Miinnem

vorbehalten. Dichschichtc tier Schwu-

lcnbewcgung ist ungewolli cine Ge—

schieh1e mit manhyrem. Dcnunzierte

Lesben aber wurden den ‘Asozialen’

zugcrechnct. “Basicrend aufeinerjahr~
hundertealten patriarchalen Tradition,
die F’assivitfii zum wcibiichen Gt:-

schlechtscharaktcrcrklfiric, schien (den
Nationaisozialistnn) nine selbstbestim-

micweiblicheSexualitfitunddamitauch
Homescxuaiitéit undenkbar", heiBt as

im Vorwort zu einer Sammlung von

chcnsberichten lesbischcr Frauen aus

der Zeit dos Nationalsozialismus, die

Claudia Schoppmann untcr dem Titei

“Zcit dcr Maskicrung" zusammengev
stellt hat.

Claudia Schoppmanns Buch bietet
kcine sozialgcschichtliche Analyse,
sondem begniigtsicli Vorarbeitzu leis—

:en, darnitdicscdcminsterstgeschrieben
warden kann. Eine umfasscnde Dan

stellung gibt es bislhcr tatsfichlich nicht.

“Zeit dcr Maskicrung" sichert Zeilzeu-

ginnenauskiinftc. Historisc hes Material
in zchn chcnsgeschicl‘ttnn, (1215 in cin

pazirlahren unwiederbringlich verloren

wiimn.
I

Resignation. Da ist die 1907 gebo-
rene Frein Eisner, die Tochter des 1919

ennnrdeten Kornm unistcn KurtEisncr.

Schwierig’ihre biographischc Aus-

gangnsituation, groBe Viilcr werfcn

gmfie Schatmn auf ihre Kinder und

Sippenhaft int vain iibliches Totalitiils-

instrument wanrend der Nationalso-
zialisiischen Hemchaf1 1hr Eltcmhaus
wirci fiir Freia Eisner bcrcits 1933 zur

Bedrolftung, mach iangcr Qdyssec zwi-

‘schen Heimwehiund dem Wissen,
Deutschiand fiiir'Immer vertasscn zu

mflssen, findet sic 1935 nach Aufent—

halten in Schwntien und Frzinkreich in

England Asyl. Ficrsijnlich bcdcutcn
diam zwei Jame ihr groBcs Desaster,
denn die Umstiintic zwingen sic, Hilfc
van Fraundinnen anzunchmcn, was

diese unweigeriich'In Schwierigkeitcn
bringen mufl. Praia Eisner konvcrtiert
1941211111 Katholiz‘ismus, cin Versuclht
fiir Sick and anderc ungci‘ahrlich zu

warden. Ihre Sexualitijt verbielct sic

sich. Vermutlicii spiel1 fiir dicse Ent-

scheidlung aucli e‘inc Rollo, daB ihre

lasbisahe identifikation untcr dcm

Eindmck entsianden war, mi1 13 Jahrcn

van cincm Onkei sexuelle MiBbrauch

warden zu scin

Widerstand. Von cincm ganz an—

deren Sclbstweftgefiihl Icug1 das Leben

tier Versicherungskauffrau Anneliese

W.,dia unterdem SpitInahmcn Johnny
wiihrend der gesnniten H i11erIciIIn den

BeriinerSzeneEnknlen vcrkehrt - “Lrotz

offizicllnn Verbots”, so Jonnys Erin-

nemng, “hat es 1111 Berlin und anderen

GmleiiidU-m wi’ihrend dcr ganzcn NS-

ZeitmehmderweiiigcrbekannteTreff—
punkte gegeben wenn auch nur fiir

kurzeZen.
”

Wiihrcnd zah lreichc Freun-
dinnen ans der Szene untertauehen

miissen uncl verhaltet werdcn -

wcgen
ihrer jiidiachcn Hcrkunft odor politi-
31::th Engagement knum wcgcn cincr

Liebesbezieliung-erleb1s1c:die BefreI-

1mg unbeschadet.‘ Obwohl sic cinc

Freundin bis zur Befreiung bei sich

verstcckl him unid‘noch kurI. vor dcm

Einmarsch tier Rdlcn Armec dcnnun-

zien wird.

Anpasnung. Claire W211doff,cincin
den 2081‘ Jahren beriihmtc links orien-

ticrte Berliner Chiinson- und Revue-

sitngerin, erliéilt 1933 Berufsvcrbol

(begriindcl miteincm Auftrilt bei cincr

Veranstaitung der Rotcn Kapelle) das

jetioch bald Wiener 1111fgelioben wird



Sie gehtden Weg vieler ihrer Kollegen,
liiBl sich in den von Goebbels kontrol-

lierten Kullurbetrieb einpassen, Lriu der

Reichskulturkammer bei. Doeh die

Hardlincr unter den Nazis erinnem im—

mer wieder an ihre politisehe Orien-

tierung wiihrend der 20er Jahre end for-

dem weiterhin ihren Kepf. Anfein—

dungen fibersehlagen sich, da Claire

Waldorf noeh his weit in die 30er ihrc

aufm tipfigen Lieder aus der Zeit vor der

Maehtcrgreifung singt. Bis Anfang 1943

sind Auftritte von ihr belegt. Claire

Waldoff Psyche zerreisst bei Clem Ver-

such, ihrc Privatheit und ldeale (lurch

die Zeil zu rotten. Kijnstlerisch gelingl
ihr nach der Befreiung kein neuer Start,

dureh die Wiihrungsreform verliert sie

ihre Erspamisse, verbittert dariiber, daB

“noeh immer die Nazis an leitenden

Stellen s'ziBen” stirbt sie 1957 an einem

Schlaganfall.
“Der Wunsch, sich mitden Opfem der

Gestchiehte zu identifizieren”, schreibt

Claudia Schoppmann im Vorwort der

zehn Portraits, “mag zwar psycho-
logisch verstz'tndlieh sein, verstelltaber

den Bliek auf die tatsfichlichen Hand-

lungsspielr‘ziume: Lesbische Frauen

waren, und dies gilt nicht nur fu'r die

NS—Zeit, unter Umstfinden Tfiterin,

Milliilerin und/oder Opfer. Es gibtkeine
‘Gnade der weiblichen Geburt’, und

aueh die Homosexualitfit prfidestiniert
nieht zu eincm bestimmten sozialen

Handeln oder Verhalten." Die Nor-

malitiit homosexueller und bei Schopp-
mann speziell lesbiseher Identitfit, (lie

Existenz lesbiseher Frauen und schwu—

ler Miinner reicht vollig aus, um die

Fordemngen begrtjndcn zu konnen, daB

die rechlliche und gesellsehaftliche

Anerkennung der gleichgesehlecht—
liehen LiebeNormalitéitsein sollte. “Zeit

der Maskierung” ist ein leises, zuriick-

haltendes und unspektakuléres Bueh.

“KleinstergcmeinsamcrNenncristihre
Liebe zu Frauen”, schreithchoppmann
iibcr die darin portraitierten Frauen, um

den Eindruck gar nicht entstehen zu

lassen, Individualitéil lieBe sich durch

eine sexuelle Orientierung erfassen. Das

Private ist eben zuniichst nur privat.
Und erstaufden zweiten Bliek politisch.
Alles andere zu behaupten wéire Agi-
tmion oder ldeologie.

ClaudiaSehoppmann:ZeitderMaskierung.
Lebcnsgeschichten lesbischer Frauen im

"Drilten Reich". Frankfurt (Fischer)

1998. 176 Seiten. DM 14,90

Mali/h Droschlre

Zwischen Schreibtisch und

Straflenschlacht?

Anarchismus uncl‘ libertfire

Presse in Ost~ und

Westdeutschland

»Die Studie ist darauf angelegt, die an‘

arehistsche Bewegung einer weiteren

Offentlichkeit zugfinglich zu maehen

(sie soll) die modemen sozialen

Bewegungen in ihren widersprijeh—
lichen Ausdrucksformen dokumen-

tieren, dabei alber zugleich die Kanti—

nuitz'a’t nicht staatlieh fixierten Denkens

herausarbeiten, (sic soll) einen leben-

digen Einblick in dieProblemeder Blatt-

produktion, in die Diskussions- und

Funktjonsprozesse<< bieten. Zwischen

diesen Anspriiehen aus dem Vorwort

von Christian Siegrist versuchl Bemd

Driicke auf fiber 600 Seiten die von

Holger Jenrich begonnene Gesehiehte

der anarchistischen Presse in der BRD

weiterzusehreiben und sie um den

wiehtigen Aspektlibertiirer Untergrund-
zeilsdehriften in der ehemaligen DDR

zu erweitem.

chd Drtickc stellt dabei, die fur die

Zeitschriftenmacherlnnen schmeiehel-

hafte These auf, dass die >>neoliberti§ren

Zeilschriften mehr zu den gesellsehaft—
lichen Auseinandersetzungen und Um—

brfichen in dcr Bundesrepuhlik und der

DDR beigetragen (haben), als dag heute

der Allgemeinheit bekannt istbzw. von

ihr wahrgenommen wird.« Drijcke

nennt Beispiele, wo Beitrfige aus dem

SF, derGWR oder der DA im Osten auf

Kirehentagen etc. verbreitet wurden.

Andererseits sieht er den Einfluse in der

jungsten Zeit riiekl'aufig und eher auf

die Kulturebene der Gesellsehaft be~

sehrfinkt, - allerdings bleibe es Aufgabe
der libertiiren Zeitschrifzen, dieQualitiit
und die Wertvorstellungen des Anar-

ehismus weiterzuvermitteln, um ein

Laugliches Lebensmodell vorzustellen,
das auf den Prinzipien gegenseitjger
Hilfe, solidarisehem Handeln, freiwil-

liger Zusammenarbeit, Selbstdisziplin
und , Verantwortliehkeiz, nieht hierar-

chischer Beziehungen, sozialen Ideen

und Organisationen beruhL

Wer den Preis (59,80 DM) nieht

seheut und den Waller ersteht, wird

sich vermutlich festbeissen und nieht

so schnell zusehlagen kennen. Zuviele

lnfonnationen, zuviel Insidenvissen hat

Driieke zwisehcn die Buehdeekel ge—

bannt. Manehmal hat sein Bueh etwas

Voyeuristisches, dann kommt wieder

der Politikwissenschaftler durch, oder

sollen wir ihn besser “den Archivar”

nennen? Soweit wir aus unserer Ge-

schichte und Erfahrung die Fakten

ijberprijfen konnten, haben wir keinen

Fehler emdeekt, eine Aussage, die ver-

mutlieh nieht jedem Buchautor von

seinen "Subjekten" erwidert werden

wird.

Wolfgang Haug

Verlag Klemm & Oelschlfiger. Miinster/
Ulm 1998. Pappelauer Weg 15, 89077

Ulm.

Der Autor steht fiir Veranstaltungen zur

Verffigung: Bemd Drijcke

c/o Infoladen Bankrott, Dahlweg 64,

48153 Munster

SF 4/98 [63]

oeneq
omwuegf
12010:;



minimum
1mm”
IMP-firm

1mm x m

Barbara
Alpcr

Polo

forum fflr libertare informationen

Libcrlfirc churcn, Kncipcn und Rfiu-

mc schlichn , wau'um auch immcr, fiber—

rcgionale Diskussionforcn fchlcn. FLI

sctzt dagcgcn das Angcbm cincs (iffcm-

lichen Raumcs, an jcudc/jcdcn, die In-

Lcrcssc an Auslausch, Diskussion, Kon—

ncnlemcn von Mcnschcn, aus viclspra-

chigcn chioncn,’andcrcn Zusmmcn-

hangcn’ — mitandcrcn Erfahmngcn odor

Idccn.

Das FLI kcnnt kcin Slatut und be—

schréinkt sich nichl auf cincn Schwcr-

punkt in scincr Arbcit. Wir diskuticrcn

aktucllc Thcmcn aus anarchisfischcr

Sicht in Form von Thcscnpapicrcn,

Vortréigcn Oder fiber dcn Daumcn

gcpcilt. Inhalte kdnncn iibcr mchrcrc

Trcffen aufgcgriffcn wcrdcn.

FL! isl keinc Organisation
- Kaine Dcnkrichtung wird vemrdnet

-Kcincn Platz gibts fiir Machtan-

spriichc , Dominanzgehabe
—Kcine Grenzcn, Ganenzflune, Sand

burgcn Oder Sprachbarriemn

Es ist gut und mug, sich gegenseitig
zu smrkcn und aufzubaucn, Entfrem-

dungstcndcnzcn in dcr Gcscllschafi

cnlgcgcnzutrcuen. Wir neh man uns zwei

mal im Iahr mchrem Tags zum kcnnen-

lcmcn, wicderbcgcgncn, diskuticren ~

open End, wandcm und fcicm,.malcn,

Theater spiclen, lachcn', kochcn, musi-

zicrcn, wohncn, stream"...

Eur FLI - (Volr)gcschichlc: Dzm FLI

char 1. Folge cxlislicrtc fiber mchrcrc

Jalue,1983 - 1991‘). Es wurdc rcgclmiiBig
van ca. 40 MenSchcn bcsuchl und am

when erhalten. ‘Diskussioncn wurdcn

weitcrverbrcitey Offcmlichkcit go-

schaffen. Wermbhr Informatjoncn will,

kann in “alien Schwarzcn Fadcn”

Ausgabem nachkpscn.

Gegen Vorauskassc fur Kopickoslcn
(0.10 DM/je Scitc Anzah] slam in

Klammcr dahimcr) + Porlo (3,00 DM)

semen wirEuCh gcmc dic vorhandcncn

Papmre won Tmffcn dcr 2. Folgc.

W



Leserbriefe

Nachbetrachtung zu

>>Keine Macht fiir Niemand<<

von Jfirgen Miimken

in SF 1/98, Nr. 63:

Falls bisjctztwcnig Rcaktioncn aufdcn

Artikcl von J tirgcn Mfimkcn eingcgan

gcn scln solltcn, wundcrtcs mich nicht

und cs ist cigcntlich kcin schlcchtes

Zcichcn, dcnn dcr Artikcl verlangt via]

an kritischcrAufmcrksamkeitunchit,

ihn wirkcn zu lasscn. Ich mochtc kurz

cinigc chankcn dazu fiuch. >>Macht<<

im Anachismus? - cin zunfichst

schockicrcndcr chankc. Ob mensch

>>Macht<< flirdcn Anarchismus als Hand-

lungstyp alkchticrcn mochtc, hfingtda-
von ab, wic monsch »Macht« dcfinicrt:

als allgcmcines Wirkungsprinzip ($1 la

Foucaul bzw. Nietzsche) odcrals Macht,

dic - wic Max Weber cs bcschrcibt - ins-

bcsondcrc bcinhaltct, in sozialcn BCZiC-

hungcn dcn cigcncn Willcn auch gcgcn

Widcrstrcbcn durchzusctzcn.

Bcdcutsam ist dicsc Unmrschcidung
nicht nur {fir dic Umgangswcisc mit

(lcm Bcgri ff dcr »Machl«, sondcrn sic

wird cs auch ffir dic Bcschrcibung li—

bcrtiirchiclc. Lctztlich istcsdicUntcr-

schcidung von Macht als »power to x«

(dic Moglichkcit und Féihigkcit, ange-

strcbtc Ziclc zu crrcichcn) und Macht

als »power overx« (2.3. die Untcrdrtik-

kung von Mcnschcn). Lctztcrcs kann

kcin anarchistischcs Zicl scin. Ob dcr

Bcgriffdcr Machtanarchistisch nutzbar

ist, hiingt davon ab, wohin mcnsch dic

»p0wer to x« ausrichlct.

Ich wciB allcrdings noch nicht ganz,

0b cs ‘nijtzlich’ ist, dcn Bcgriff dcr

>>Macht<< ftjrdcn Anarchismns gangbar
zu machcn und worin hicrin dic spczifi—
schcn Chanccn liigcn. Es istjadic Frags,
obanarchistischc sozialcundl poliljschc
Aktivitiitcn nicht auch durcli Bcgriffc
wic >>EinlluB<< odcr schlicht >>Engagc—
mcnt« gckcnnzcichnct wcrdcn konncn.

choch ging cs Mfimkcn auch um die

Problematisicrung libcrtfircr Ziclc, im-

mcrhin - sovicl wird in Miimkcns Artikcl

dcntlich - blcibcn libertfire Pcrspektiven

problematisch, wcil cs kein >>AuBerhalb

dcr Macht<< gibt und wir daher nur sehr

bcschrfinkt Aussagen fiber Ziele wic

2.8. >>Freihcit<< machen konnen. Denn

moglicherwcisc gibt es gar kein »auto-

nomcs Subjekm, das Ziele wie z.B.

»Frciheit« anvisiercn und verfolgen

kann. .

Ist jedcs ‘Subjckt’ durch die jeweils

henschcndc Machtl‘orm konstituiert,

damn hat clas drastischc Konscquenzen

fiir die Freiheitsperspektive: Wirkonnen

nur Vorstcllungcn cntwickeln, die im

Rahmcn dcr jcwciligen gesellschaftli-
chcn Subjekt-Konstitution liegcn. Fol-

gcrichtig konnen wir wcniger die groBe
>>Freilicit<< anstrcbcn, als Befreiungssze—
naricn cntwickeln im Rahmen unseres‘

Subjekt—’Zustands’. Es bleibt also allcs

Arbcitim Kleincn,dics die Konsequenz.
Zu Recht, die Tréiume von der ‘groBcn
Revolution’ sind kriu'sch zu hinterfra-

. gen, wenn nicht gar utopisch. Diese in-

dircktcBotschaftMfimkers willertragen

wcrdcn.

Mfimkcns Artikel wé'lrc in dcr Lagc,
cine anarchstischc Grundlagendcbatte
cinzliiutcn. Er hattc jedenfalls‘ Auswir-

kungcn aufmcin Dcnlkcn, dcnn ich hallo

noch in mcincm Buch >>Anarchie als

Direktdcmokratic<< (Mocrs 1998) go-

schricbcn: >>Dcr cmanzipatorische

Grundgcdankc dcs Anarchismus ver—

langt nach Abschaffung jeglicher
Machm. Hicrschwcbtc mirdie gelfiufige

Bcdcutung dos Machtbcgriffs im Sinne

von »power over« vor. Nach Mfimkens

Artikcl heiBt cs, zu diffcmzicren.

Ubrigcns frcuc ich mich auch fiber

die von Mfimkcn gcschaffcnc >>cdition
bandera ncha<< (auf den Heften sollte

allcrdings cine Adrcssc stchcn, wo

mcnsch sic bczichcn kann) und hoffe

ant" wcitcrcn philosophischcn Ticfgang

(nicht nur) im Schwarzcn Faden.

Ralf Bumicki/Biclcfcld

Standorlbeslimmung

Weite Teile der politischen Linken be—

ziehen sich positiv auf Genellschafls-

modelln, die im Zuge van Revolutionen

errichtet wurden, sci es in der Sowjot—
union, in China, in Kuhn OderNicaragua.
Ich kann diese Haltung nicht teilen.

Alle bisherigcn Versuche, dutch Revo-

lutionen der Utopie einer freicn Dialer

kommunistischen Gc‘sellschaft unhar-

zukommen, betrachte ich - H‘DI‘LZ aller

Errnngenschaften - im Ansam bereits

grundsfitzlich als gescheitnrt. Warm ich

von Scheitsm sprcche, spiele ich nicht

an aufdie kapitalistische Ubenwindnng
des “Realm Sozialismus” seit Mitts dcr

achtziger Jahre. Vielmehr sind alie

bishierigen R‘evolutioman barons kurz

nach ihrem “Ausbruch” fohlgeschlagen.
Schon bald nach dem Sturz der vor—

herigen Ragimc brachsn die Revolu-
'

tionen in sich zusammen: Die entfesselw

Lebcnsenergie, die Emporung, der

Wagcmut, Eigenverantwonung und

Selbstorganisation, all (1213 direkte,

unmittelbare Zwischcnmcnschliche,

das ffircinander Einstehen, all data, was

die revolutionéire Encrgie hnrvnrbrach-

to, was fiir die Bcfreiung 11ml Salt-st-

werdung dcs Menschen wescntlich ist,

wurde von den neuen, aus dam revo-

lutioniircn ProzeB hcrvorgegangcnen
Eliten im Keim erstickt. Die ebcn nnch

revoltierende Bcvolkerung fie] zurfick

in althergebrachte Muster und Tra—

ditioncn, ergab sich, vcrficl fitment dcm

Untertanengcist. Das gescllschaftliche
Leben crstarrte in nur icicht vem‘mderlcn

Formcn .von Fremdbestimmung und

Ausbcutung.
Dies gilt nicht am for die russische

Oder die chinesische Revolution,

sondern for 3116 bisherigen Revolutio-

ncn, auch ffir die sogenannten “‘btirger-
lichen” Revolutionen, win in Finnkreich

1789 Oder in den USA, und auch ffir den

“kurzcn Sommcr der Anarchie”, die

spanische Revolution 1936, ebcnso ffir

Mcxiko, den Iran usw.

Alber es sind nicht nur dicse falschen

Bezugnahmen auf bisherige Revolu-

tionen, die mich nerven. Die Links aller

Schattierungen krankt an ihrcn eng-

stirnigen, kalten, schematisiertcn Her-

angehensweisen an Politik liberhaupt:
All das Denken in Gcgcnsatzpaaren

wie Beourgoisic/Prolctariat, Thnsc/
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Antithese, 1.Weltf3.Welt, all das Sche-

matisieren zwischen zwei Polen, das

dualistische Erkléiren der Welt, spricht
Clem wirklichen Leben hohn.

Politische Artsatzc, die letztlich nur

Freund Oder Feind kennen, die Ge-

sehichte and Widerstand nur reclu'ziert

dcnken kennen, weil sic alles sezieren

and splitten als kapitalistisch/anti-
kapitalistisch, scxistiseh/antiscxistisch,

imperialistisch/anti-imperialistisch
usw. zermiirben jede Bcwegung, 11nd -

trotz allerBereehtigung und trotz allcm

Verstandnis, das ich dafilr aufbringe -

dicse Politikansfitze langweilen mieh;

und ilmen fehlt das Verstéindnis, das

Gefilhl {fir die Feuer in den Herzen, die

Sehnsucht, die konkrcte Solidaritiit, ffir

den HaB and die olmméiehtige Wut, lfir

all das, woraus wir die Kraft nehmen

konnen, uns zu erheben, fiirall das, wie

Widcrstand entsteht, wie Verfinderun-

gen stattfinden' konncn and mango—
funden habcn, ja, ihnen fehlt sogar ein

Verstandnis filr die Rafinessen und

Brutalitfaten von I—Ierrschaft und Unter-

drfickung.
Blutloer istes auBcrdem, wenn sozialc

Emanzipation einzig von dem Druck

abhfingig gemacht wird, der gegen die

Herrschenden aufgebant werdcn kann.

Wer sein Hauptaugcnmerk auf cine

sogcnannte “Gegenmacht” oder aufdie

“Kraft dcr Negation” richlet, fiihrt sich

und andere in die Irre, verheizt die

eigencn Energien in Aktivitaten, die

letztlich niemanden wirklich weiter-

bringen.

Wer den Klassenkamplzum alles do—

minierenden Prinzip erhebt, wie es der

Marxismus Oder auch der Anarehosyn—
dikalismus tun, wer im wesentlichen

aufdie Negation dcr Vcrhfilmisse setzt,

wie es die Frankfurter Schule, die sog.

“Radikale Linke" von Ebermannchcn

und Konsorten oder die Antiimps und

die RAFderachtzigerJahre getan haben,

wer nur noch vcrschicdenc Antihal-

tungen nebeneinanderstellt, wie cs weite

Teile der Autonomen tun, verknochert,

Fahrt sich fest, erblindet, betreibt ver-

geistigte Politesoterik.

Die hier kurz angerissene Kritik an

verschiedenen linken Politikmustem

sollte diskutiert und vertieft werden.

Mich dagegen fiberzcugcn Leute, (lie

versuchen, ihr Leben so 7.u leben, wiees

ihnen entspricht, die immer wieder in

sich hineinhorchen, die gegen alle
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Widrigkeiten an ihren Sehnsllehten

festhaltcn, die ffir sich eintreten.

Iclt ffihlc mich wohl mit Lenten, die

stats aul der Suche bleiben. die sich

zwar bemijhen Falsehes zu vet-maiden,
aber (loch immer in dem Bewufltsein

leben, dais ihnen Fehler unterlaufen

warden, die bei allem, was sie tun,

einkalkulieren, (1313 est schief gehen
kann, dafl sie weanders ankommen

wcrden, als sic sich vorgenommen

hatten, die Kritik von anderen genauso

wichtig nehmén, wie ihr eigenes Em-

pfinden, die ihre Entscheidungen emitt-

haft treffen, die sieh die Konsequenzcn
ihres Handelns bzw. Micht-Handelns

bewuBtmaehen, die sink 315 Teil des

Ganzen sehcn. ffihlen, wie allies mitein~

antler vcrkniipft ist, and die wahmeh-

men, wie sich slfindig allcs amen.

Ich selme mien mach Lenten, die ihr

Hen: offnen, die versuclien andere zu

verstehen, und doch wissen, daB alles

Verstehen nur ein Sich-Annahem sein

kann, daB alles und jedeR ans letztlieh

frcmd blcibt. Ich bewunderc Mcnechen,
die respektvoll fur all die vielcn auch

noch so klcincn Facetten des Lebens

ein Auge haben, und die ihr Leben

danach ausrichtcn, daB‘ die anderen um

_

sie herum ihre Personlichkeiten ent—

faltcn konncn, die Platze freiriiumcn,
damit Gemclnsames entstehen kann.

Solange ich. solehe Leutc trefl’e, gibt
es filr mich Hoffnung, solange lohnt

sich der Versach hier ctwas zu veran-

dem.

Meinc Hoffnungistfiafl solcheLeule

nicht aufhoren, sich zusammenzwaffen,
sich und anderen immer wieder auf‘s

Neuc cine Chance geben, daB sic Zn—

sammenhiinge bilden, gctragen von

jeder und jedem Einzelnen, getragen
von der Ncugierde aneinander, von

gegenseitigem Respckt. von Solidaritfil

und Verbindlichkeit and dem Ziel

gemeinsamcr Emanzipation.
Die Chance, die ich 50116, int, dafi

Menschcn beginnen, verschiedcne Be-

rcichc ihres Lebens aus dcr Frcmdbee

stimmung herauszulosen und — zusam-

men mit andcrcn - selbst in die Hand zu

nehmcn, daB Lcute einklagen. daB ihr

Leben ilmen selbst gallon, and sieh

bewnBt machen. daB diescs cine Leben

alles isl, was wlrhabcn,dafl Lents immer

wicder auf‘s Neue sieh damn machen,
vorhandene Fesseln 7.11 spreagcn und

ihrcn eigenen Weg gehen, auch an! die

Gefahr 11in, all die nngebotenen, schein—

harem Begfinsligufigcn und S ichcrheilen

zu verlieren. l

Ich fmue mich, wenn cinzclne Zu-

sammenhange nicht in den bereits ge-

snhaffenen eigenen ZCnLren, Frcun-

desheisen, Kollflktiven, Organisatio-
114311 um! Diskunsionszirkeln selbst-

gnuligsam erstanren, sondern immer

wieder .auf‘s Neue Anlaufc nehmen,
tlie persfinlichen ldecn und Bediirfnisse

im eigenen Ailing ftir sieh und andere

umznsetmn, wenln es gclingt, die ent—

wickelten Vomtellungcn in eine kol-

lektive Praxis zu fibcrftihrcn, die dann

211 cinem deutlieh crkennbaren, festen

Bestanclteil der: gesellschaftlichen

Realitfitwird,zuclwas, an dem niemand

vorbei ham, und das sich in gcsell-
schaftliche Auseinandcrsetzungen
einmischL

‘

Ich limits: cs uniwichtig, in welchem

Bereicli ihres Leb‘ens und aus welcher

gesellachnftlichein Situation heraus

LeulesiCh zuaammentun und selbst liiljg
warden, ob sic ein gutes Buch sch reiben,
cinen selbstorgariisicrtcn Betrieb auf—

bauen, ob sic mlt Illegalisiertcn cine

eigene Gesundheitsversorgung auf—

batten Eider andere under-cover-Struk—

mien schaffen, 0b sic militante Aktionen

du‘rchffihren Oderaich mil ihren Kolleg-
Inner: innerhalb elines kapitalistischen
Reviews organisieren usw. usw. Alle

diese solidarischen Zusammenhiinge
enlwickeln vm‘t unten her, konslruktiv

cine Alternative zirm Bestchenden, sind

Keme flit“ cine libeniir-sozialistische,
weltweiw Parallclgcscllschaft zwi-

schen, innerhalb and gegen andcre For-

men gesellschafllicher Organisation.

Ieh begreife den libertiiren Sozialis-
mus als einen mandigen, sich selbsl

dauemd korfigieienden, emanzipnlo-
rischen Prozel’i, gleichberechtigt ge-
staltet van jéder and jcdem.

Das isl flit mieh die Basis anarchi-

Slischcr Politik, die eigentlieh weniger
“Politik” ist als vi‘elmehr cine spezielle
Art, dag elgene Leben zu lcben, kcin

Prinzip, aber cine Orientierung, cine

Orientierung nebén anderen.

V011 AxelAnsorge

. gesendet ven Radio libcrlilr. Hamburg,
dm4.Mai,bei Radio FSK (frcics Sender-

kombinal) attl'der U KW—Frcqucn'l. 93.0



Jochen Knoblauch (Hg):

SF-Regisler

Aufgenommen warden alie Beitragevon

Nr.0~Nr.50.incl.Sondernummern. lO.-Dlv‘|;

ouch ais DOSDiskefie (Word-Dotei) er-

haltlich. DasRegister,dasdemnachst auf

der CD—ROM der Edition ID/Amsterdam

enthalten sein wird, ist fL'Jr Internet—Benutzer

auch unterunsererHomepagezu finden:

hffp://WWW. come/71w~anfiquariaf.cam/

and/es

SF - Alle Nummern

Die Nummern 023, 44, die Sondernum‘

mern Feminismus i. Verfali der Arbeit sind

vergriften.
Die SF-Pakeie fL'Jr nur lCl.-DM 719i. Porto-

koslen (6,30) sind weiterhin erhaltlich:

Paketi (Nr.24-30)

Paket 2 (Nr.3i—38)

Poket 3 (Nr.39-47). (ohne Nr. 4A)

Paketd (MAB-53)

Pakets (Nr.54-58) : 15.-DM

SF-Nostaigienummer (mit Beltragen ous

SF 0-12), 100 3.. 5.-DM

F0lgende einzeine Nummem ifir 8.-DMi

(ab 2 Ex. 30% Rebuilt):

Nr.59enthaltu.a.:M.Wilk:Ausdeminnern

des Sparpakets, D. Schfltze: Die Deut-

schen sinai gefahriich: Subcommandante

Marcos: Kommuniqué: D. Neiles: Die an-

archistische Jugend.

Nr.60 enth‘a‘it u.a.:Anti-Expo-AG: Nach-

haltige Propaganda far das 3. Jahrtau-

send; M. Kiltmann: Die neue Militarisierung

der Gesellschaft; H. Waibel: Neofaschis-

mus in Ostdeuisc hia nd; interview mit Birgit

Rommeispacher: N. Chomsky: Zieie und

Visionen (i.Teil der Bookchln-Chomsky-

Debatte), U. Brockiing: Anarchistischer

Antimilitarismus im Kaiserreich: W. Ster-

neck: Techno und Cybertribe, etc.

Nr. 61 enthalt: M. Wilk: Macht and Herr-

schaft,TeilA:Globalisierung;D.Hartmann:

Sozialesauberungenin Kain;M.Bookchin:

Einheit von Ideal und Praxis (2.Teil der

Bookchin-Chomsky—Debatte); Kom-

mune-Debatle Tell i; K. Staad: LaBt i000

Torlen fiiegeni; M. Kroger: Simone Weii

Und Carl Einstein in Spanien 36/37; W.

Portmann: Portrat Heiner Koechlins etc.

Mr.62 Feminismus-Sondernummer ll.

enthalt u.a.: SF-Ped; Vieltalllge Bezle-

hungenzw. Anarchismus und Feminismus.

interview v. Dorothea Schflize mil der

Brasilianerin Maria da Cruzzu Erfahrungen
mit dem alltagiichen deutschen Rassis-

mus; Maria Mies: Thema Subsistenz -

Frauen, Nahrung and globaler Handel;

Jane Meyerding: Gender - die Welt wie

sie geiebt wird; Rosella di Leo: Patriar-

chatskritik: Ort der Differenz: L. Susan

Brown: Auseinanderselzung mit Naomi

Woifs Powerfeminismus: Arlane Gransac:

Gemeinschaftskflche Kropotkins: etc.

NL63 enthalt u.a.: Holst: Chiapas aktuell.

Jose Saramago: Warum ich nach Chia-

pas fahre? Ries: Chomsky-Kritik 1 ~ Zieie

und Visionen. ML'Jmken: Chomsky-Kritik 2

- Staatlichkeit oder Anarchie?. Noam

Chomsky: Unterstelite Zustimmung - Diskurs

zur Demokratie, Bergstedt1DerStaatund
die etabiierten Umweltverbande;

Mamken: Foucault-Diskurs. Sterneck:

John Cage; VoB: Kommune-Debatle

NLM: Gerhard Klas: Kein Mensch istiilegal:
Albrecht Kieser: Schiepper. SchleuBer -

Von Fiuchtheifern und Wegelagerern;
‘

Maria Mies: Der Gipfel der Globalisierung
(MAI-Abkommen): Ann Stafford: Noch isi

das MAl nicht tot;Michael Wiik: Flughafen

Rhein/Miain;Jorg Bergstedt: Nachhalfiige
Sellschaften; Wolfgang Haug: Kongress
zur Sozialen Okoiogie in Lisaabon: Michael

Schifimann: Geseize der Gier;Julia Kam-

mel: interview mit Nga Awa: Andreas

Speck: Militarismus und Mdnnlichkeit;
Bernd Diracke: Zurr Geschichte ales SF.-

Reinhard Mailer: Nachruf out Ferdinand

GroB (Wien/Graz)

Nr.65: C. Andrea: Der lange Weg der

indigenen Autonomiebewegung; Claus

Biegert: Das Vampir»Projekt - Jagd nach

den Genen der Ureinwohner; Janet Biehl:

Der libertare Kommunaiismus, Tail 1; Rich-

Folo: Hcrby Sachs

ard Herding: Gegenéffentlichkeit; Ulrich

Bréckling: Sand im Getriebe (Kriegs—

dienstverweigerung); Wolfgang Haugi: 80

Jahre Russische Revolution; Gerhard

Hanloser: Fortschritt, Entwicldung, soziale

Revolution (RuGiand).
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